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3ur erften unb ättjeitert Sluftage,

S)ie heutige b€utfd)c Sprarfje nad) bem jcUiöcn «Stanbe uiifcrc^

SiffcibS in fiir^cr, gcbrängtcr Drbiunig für bic ^cbürfiiiffe ber 2ct)rer

unb bie 3iüec!e Ocjonbera bcr ^ö^ercn ®c(jii(e bar^nfteüen, (jat mir

frf)on lange q(^3 banfbarc ?(ufgabe unb aU crftrcOoneMuevtc^ ßiel üor*

öefcf)tt)ebt. Sn bcn neunziger Sauren be^S uorigen 5a(jr^nnbert^3, afd

So^n Diicg bie bi'5()er übficfjcn Gintci(nngcn bcr (i5rammQtif fo fdjarf

angriff unb bie SSerfdjiuommcn^cit i^rcr Untcr)d)cibnngcn nnb bic

^^(anfofigfcit unb 5Kenuorrcn{)eit infonber[)eit auf bem Gebiete auf*

bcrfte, ba^ mm lanbfäufig qU Stjntq^ abgrenzte, ha na^m bicfcr un*

kftimmte 3Sunfd) al(mäl)(id) eine fcftere (SJc)t.i(t an nnb fi'djrtc

5nfammcn mit bcn ^fnfprüdjen mcine^3 bamatigen ^e()ramt?, nad) einigen

(^djiüanfungcn nnb SSscdjfelfäacn, bie feine öircn.^cn immer meiter

ftinan5fd)oben, fd^liejjlid; ^ur 5lbfaffung ber erften 5(nf(oge biefeö 93udje^

(1S97—99).

Sad SSert eine ^frbeit gleidj.^citig im Sinne bc§ gcfdjidjtöfunbigen

IR. ^'^iibcbranb nnb beö ((aven, fdjarffinnigen "^^cnfcr^S J. ^ern, l^at

ki ber ScEjiermctt grof3en 55cifaa gcfnubcn nnb nad) niclfadjcm, frei:=

tpilligem 3cngni^5 bcn llntcvridjt rcid) bcfrndjtet. Wid) t)at feine Ur*
geftatt in bcn Ic^Uen Satjvcn nidjt mcljr in adcm befriebigt. 2Seitere

2)nrd;forfd)nng beö ®cgenftanbc<5, GTfa(jrnngcn beim llniucrfilät^S^ nnb
beim Seminarunterricljt, uor allem aber ba^3 G'rfdjeinen ber S5>nnbt='

fdjen €prad)^ifijd)otngie, bie in bcn gvagen ber eijntaj auf (jäufig

gnnj neuen nnb meift and) ridjtigen, juiueifcn frcilidj and) üerfe^rtcn

unD öarnm Don mir anöbvüdlid) befämpften 3.^a()ncn manbelte, ergaben

mir bie S^otmenbigfeit einer griinblid)en Umiubeitnng. (Sie fonnte,

nadjbem (1905) bie in^mifdjen uon mir nnb Gilbert "Baac^ Uerfai3te, fc()on

nac^ meinen neuen ©efidjt^^punften gcorbnete „^eutfdje Spradjlc^re

für ^ö^cre Seljranftalten" bae> 2i?cfcnt(id)e bauen für bie Söebürfniffe

ber ed)uren anÄgc.^ogen l^aik, etma^ n)i)icnfd)aft(id)cr geljaften fein

unb fid) auc^fdjticfjlidjer an bcn Se^rer U)cnbcn, an beffcn SBerftdnbniiS



VI SSorrebc.

unb Sßorbilbung t^r gebrängter, jeber Söeitfc^tüeifigfeit ab^otber SSort*

laut aUerbingS — ha^ fei zugegeben unb t)on öorn^erein betont —
l^ie unb ba aud^ ^ö§ere 5lnforberungen ftellt.

Sn biefer abfic^tlt^ nur njenig umfangreid^eren §n)eiten Bearbeitung

ftnb bie früher in befonberen, längeren STbfd^nitten borauSgefd^idten

3ufantmenfaffungen ber S5orgefd^i^te getrennt an ben gehörigen ©teEen

in bie ®ar[teEung felbft öermoben unb ern)eitert njorben, bie ßaut*

gefd^id^te öerboUftänbigt, bie 3SortbiIbung befonberg nad^ ber big^r

ettoag üernad^Iäf[igten (Seite ber SSebeutung ausgebaut, öorne^mlid^

ober bie (Stjntaj öon (Srunb auä unb im eingetnen untgeftaltet

2)ie SSortgruppe toirb jejt au§ bem ©aggebitbe abgeleitet unb alle

ft)ntaftifd^en ©rf^einungen ein^eittid^ unb gtei^mägig betrautet, fo

bafe bie angefügten §au^tfäge mit ben 0iebenfä|en unb beibe lieber

mit ben entfpred^enben einfa^en @a|gliebern in einer 9^ei^e unb in

fortlaufenber S^ejie^ung fielen.

2)abei fommt e§ mir überall me^r auf ben gwfainmen^ang bcS

©anjen unb auf bie großen, üerftanbbilbenben ©efid^t^punlte an, aU
auf bie gebäd^tni^belaftenben @in§e(öeiten.

^ttxa^tzt toirb auc| aUeö gunädjft öom heutigen ©tanbpunlt

unb an ber §anb beg heutigen @prad^gefüf)l0. ©ie ^orgefd^id^te

toirb §ur (SrÜärung ber (Srfd^einungen gtrar herbeigezogen, aber nid^t

baju mißbraud^t, ber heutigen 5luffaffung ®emalt anjutun. ©elbft

bem öerbiffenften SSertreter ber gefd)id)tlid^en @prad)forfc§ung Uiirb eg

nid^t einfallen, bei ber ^lufgälilung (nic^t Deutung) ber alt^od^beutf^en

Äafugformen bie S5er^ältniffe be§ 5lltinbifd^en ober 5lltlateinifd^en

maßgebenb fein gu laffen unb aug bem Slltbeutf^en einen £o!atit)

ober ablatio lieraugjubud^ftabieren. ®e§§alb barf man ober bo§

SReu^od^beutfd^e oud^ ni^t mit ber SSrille be^ älteren ©eutfc^en muftern

unb au§ bem 5lbje!tiö ein §lbOerb, ou^ ber ©runbform beg ^oupt*

toortg einen ©enetio l^erouSlefen, mo bie gorm nid^t ba§u oufforbcrt

unb oud^ bog ©efü^l nidjt berortigeö mel)r o^nen läßt.

©oö oon ben S5orgängern (SJeleiftete l^obe idl) getoiffen^oft für

meine 5lrbeit öermertet. SBoS id^ für broudjbor §ielt, ^obe i^ über-

nommen, bog mir unbroud^bar ober unmic^tig «Sd^einenbe bogegen

mit (StiUfc^njeigen übergangen. SSo mir eine Sc^ujierigfeit nod^ nic^t

gelöft, eine ©ntfd^eibung olfo öerfrü^t fd)ien, f)aU \6) bog burd^ eine

entfpred^enbe, borfid^tige goffung beg Söortloutö onjubeuten gefud^t,

o^ne bie toiberftreitenben äJ^cinungen genauer on^ufü^ren ober gar ju
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Bcf^)rc^en. SSeriotefen §abe i^ in bem Sßer! felbft auf feine meiner

Quellen, n)eil ha^, genau gemodit, für ntic^ umftänblid^ unb jcit*

raubenb, für ben Qmtd be§ S5uc^e§ unnötig, für feine ^Tu^be^nung

bcbenüi^ unb bem Kenner unb gad^mann gegenüber überflüffig fd)ien.

^üfür jä^Ie \ä) bie tDid)tigeren gad[)tDerfe an einer befonberen ©teile

otte jufammen auf.

2)0^ tDitt i^ and) ^ier noc^ onöbrüdli^ 3eugni8 bafür ablegen,

hai iä) für bie Se^anblung be§ ©anjen unb be§ (ginjelnen befonber«

§; ^aulg ^Irbeiten üiel öerban!e, infonberlieit feinen ^rinji^ien unb

feinem SBörterbud^, für bie ©arfteHung ber Sautle^re unb ber SBortbil*

bung ber beutfd)en (ärammatif üon 3BiImann§, für bie ©^itberung

ber @t)ntaj ben 5Irbeiten üon @rbmann, Sßuuberli^ unb ajlenfing.

^ie Sefc^reibung ber ©a^betonung unb bie gefd^ic^tlid)e ^arfteUung

ber Sföortbiegung, jum Xeil aurf) bie ber Sautentujicftung finb beeinflußt

öon S5e^ag^el§ Arbeit im ^aulfd^en ©runbrife, bie «öe^ubtung ber

gßortbilbung, befonber§ ber Eigennamen, öon feiner ©efd^it^te ber

beutfc^en ©prarf)e im „SSiffen ber ©egenmart". 93^e§r für bie SBe*

antmortung allgemeiner fragen unb für bie ®en)innung großer ®e*

fi^töpuntte finb mir außer SSunbt unb 9flie§ förberlicl) gewefen

©tt)e8t§ NewEnglishGrammar Logical and Historical, Sef^Jerfen«

Progress in Language unb 33e^ag§elg |)elianbf^ntaj. gür bie

eingetfragen bagegen ^dht \6) befonber^ oft mit SSorteil ju 9Rate ge*

jogen bagi SBer! öon X^. 2J?att^ia§ über „@))rad|leben unb ©prac^*

fc^dben". Sn anberen SBerfen ^abc id) erft na^träglid) eine S5erü^-

rung ober Übereinftimmung mit meinen 5lnfi^ten unb ^luffteHungen

gefe^en, fo in g. m. |)oogülietg „Lingua", öor aüem aber in

®. iß3in)eU „Synspunkter for Dansk Sproglsere".

5lber fo fe^r id^ mic^ aud) auf meine S8orgänger ftü^e, fo f^aU

xti^ boc^ i^re i)arftellungen alle erft reifli^ ge))rüft unb baOon nur

ba§ übernommen, mag id) für übergeugenb unb fieser galten lonnte.

Söenn id^ ba^er Don einer §lnfid)t überhaupt nid)t rebe ober fie etmag

terönbert barfteüe, gefd)ie^t \)a§> in ber Sflegel beö^alb, meil id^ mid^

i^r nic^t ober nur bebingt anf^ließen fann. ©elbftOerftänbti^ ^abe

ic^ au^ Dielet ©igene in bem S3ud^e Oermertet, befonberö bei ber

©e^anblung aügemeinerer ^inge unb bei ber §eranäie^ung ber

9Kunbarten.

Sm SSorbergrunb ber Erörterung follte bie heutige 8prac^c

fielen. ®oc^ ^abe i^ big in bie 2»itte bcg 18. 3[a^rl)unbertä jurücf*
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Gegriffen unb bor oHem iinfere oroßcn edjriftftcEcr Dom «(itctgong
be3 18. Safir^unbcrtg berücffidjtigt, md)t itur locit fie^ öefcl)id)tli4
fe§r Diel bebeuten, fonbcrn amt) lueit i^re epracfje aEc 9frten bcr
fprarfjnd;cn ©arftcauncj nod) ^eute nuidjtiö beeinflußt. 5(nö biefcm
©runbe ift and) fintier öfter mit ben nenr)oc^bentfd|en 53ei)pie(en
jufammen anöcfütjrt morben. SBa§ er Qefdjricbcn \)at, i)at nid)t nur
onf nnfcre ^Kaffifer, üor ottem ÖJoet^c, octoirft, fonbern ea mirft ond)
nod) unmittelDor auf une^ geiuöf)nUd; o()nc ha}^ mir e§ miffen, S)arum
toirb bie $rnfüf)rung einer öfteren 9?cben^art ober SSortfiigung, bie
nn§ redjt geläufig ift, aber ganj aKciu ftef)t unb nidjt mit anberem
epradjgut nadjgea^mt merben fann, in (jie nnb ba gerabe^u Der*
blüffenber SBeife geigen, mie fid) an^^ früfjeren Safirljunbcrten gäben
l^erüberfpinnen in bie ßJegenmart.

Gine meiner |>au|)tabfid}tcn bei ber ^Ibfaffung biefeö Söndjeö mar,
baö ©ebiet ber gongen <2prad)IeOre gu umfpanncn. $)arum Ijabe id)

mand)e3 be^anbelt, mag man fonft in bcrartigen 953erfen nid)t finbet,
nnb jmar Don gröfeeren 5:ei(gcbieten fomotjl mie uon ©ingererfdjeinungen!
S)cn edjmierigfeitcn bin idj babei nid;t aue bem 23ege gegangen.
Sm ÖJegenteil: id) f^ahc befanntere ^inge oft fürger bargefteüt unb
burc^ menige Seifpiele erläutert, bafür aber etjer auf (Eigentümadjed
ober 9^ät)el^aftca aufmerffam gcmadjt, ba^ 53ead)tung oerbient ober
gar noc^ eine (Srffärung er^eifdjt. ©erabe bei einer genaueren S5c*
fdjäftigung mit meinem 53nd)e mirb fid) fo bem Uneingcmeitjten jmar
mandjeö 9?ätfel löfen, bem ober jenem ßingemei^ten aber, glaube id)

cuc§ mand)e§ 9?ätfel fnüpfen.

5ür einige fofd)e nnfid)ere gälle \)aU id) eine üorlänfige, grunb*
legcnbe ©rffärnng fd)on baburd) uerfnd)t, ha^ ic^ bie Gnngelerfdieinung
tn eine bcftimmte Drbnung einreihte, ^ai alle meine 'J)eutung^üerfud)c
biefer, mie aud) jeber anbcren ?frt rid)tig feien, liegt mir fefbftuerftänb*
M) fern gu bef)aupten, S^enn id) nur anbere bagn angeregt f)aht,

über eine feltfame gorm ober gügung meiter nad)3nfür)d)en, menn ic^
bie rid)tige Grfaffung ber ^atfadjen nur angebahnt unb Vorbereitet
l^abc, ift mein gmcd erreid)t.

2)a6 id) fo mand)e^5 unbeftimmt umfd)riebcn unb befonberö bie
Orengen nid)t immer ganäfd)arf gebogen l^ah, ift5lbfid)t. 5rUe^3 Sebenbigc- unb ha^ii gehört gcmiffermaßen -and) bie eprad)e — läßt fid) nid)t
fd)arf in ^rbteifungen fd)eibcn; aüe (55vcngcn finb uierme[)r fließenb;
c« gibt nur öermittelnbe ©ebicte, nid)t trcnnenbe Sinicn. GJcrabc
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bariint ift ja bic ^pxad]z fo mannigfaltig unb i^re ©cOilbe fo

njanbe(Dar in gorm unb S3ebcutnng.

2)ie 8prad)e fa[|e id^ übrigen^ mit 9?orecn unb Scfperfcn auf ald

ein ^tu^brucfi^mittcl bcr ®eban!cn, über bcffcn ^rcff(ic{)fcit ober 2)?angcf=

^aftigfeit man bcfonberS im cinjelncn gaß gctroft urteilen barf. S)cö()af6

Ijaüe id) aurf) ftet§ bie mcnfdjlidje ^enftätigfeit herangezogen, nidjt

um fprodjlidjc ^atfadjen in ber alten abgetanen 35>cife bamit 5U

bcgrüiiben, fonbcrn nur, um fle mit bcn if)nen jngrnnbe licgenbcn

^"ßovftcllnngcn jn Ocrg(eid)cn unb um bü^^ iBcrl}ä(tni^3 beibcr in ha^

ridjtige 2id)t ^n feigen, ©erabe h([^$ fann mand)cm, bcr nur einen

cngbegrcn^ten Spradjfreiö burd) (iietuöljnung ober burd) feine gövfd)nng

bet)crvfd)t, bic fingen öffnen über fprad}lid)e ^^or^üge unb SOuingcl,

bie i^m fojufagcn oor 5(ngcn liegen, unb bie er bod) nidjt fictjt.

jDic fprad)tidjcn ©ebilbe l)ah^ id) bic^mat nidjt nur bcutfd),

fonbevn and; latcinifdj be^cidjuet, bamit andj bie (^kle^vten midj Der*

fielen. 'J)ie bcutfdjen ^tuöbrüde fiub jmar im S>olföfdju(untcvvidjt

unb in ben Sc^rerfreifeu feit langer 3^^^ i^"^ überall gebräudjlid)

unb barum breiten i8o(föfdjidjten and) allein ücrftänblidj, unb in bcm

öcftrcbcn, fic ju pflegen unb au'?§nbauen, föiinte unö ha^ ^^eifpicl

bcr granzofcn unb (Snglänbcr nur bcftärfen, bie fidj, iuie Smcct,

fclbft gegen bie Oon % Öirimm gcfdjaffciien bcutfdjen iöc,^eidjnnngcn

bcntfdjcr SpvadjUorgängc fträuben unb ,,?lblant" unb „Umlaut" über*

fct>cn bnrdj ,.?(pop^onie" unb „9}?ctapljonic". 2)ennodj Ijabe id) in bcr

§offnung, bcr <2adje jn bicnen unb um ©elc^rtcnfcljule unb ^ßolfiS*

fdjulc glcidj.^eitig znfricbcnjnflellen, hm SÖtittclmeg ber Goppel»

bc5eid)nung cingefdjlagcn; freilidj nur sag^aft unb mit einem gcmiffcu

^^orbcljalt: eine latcinifdje gügung mie „Genetivus Singularis mas-

culini Gencris" mage id) cbenfomenig ju fdjreiben mie ha^ cingc*

beutfdjte „bvittc ^Ncrfon ^erfc!t Snbifatiu".

9(uf bic ucrfdjiebcncn (Spielarten ber 8prndje ^abc id) fo Diel

^Jiüdfidjt 5u ncl)mcn gctradjtet, al^S mit bcr 5lus^bel)nung bc^5 53nd)e§

mträglid) mar. G51 folltcn bie §inmcife auf bie bidjtcrifdjc ^lu^^brurf^*

meife, bie Umgang^ifpradjc unb bie SOhmbart and) feine erfdjöpfcnbc

Söavftellung cincö biefer brci ©ebictc ober aller brei fein, fonbein nur

J^iiigcr^cigc für bcn Hcrftänbigcn 53cnu(3cr, ber baburd) erinnert meibcn

(olltc, für feinen 5trei^3, feine (Srfaljrung unb feine 93cbürfuiffe bic

^djcibung burdj^nfüljren unb hü^^ oon mir nur leidjt^in unb lüden»

^üft umriffcne S3ilb für fidj ou^^^äu^cidjucn.



SSorrebe.

©ineg §at mir bie S)urd^arbeitung beö ganzen @toffe§ aber mit
überraf(^enber S)eutlid^!eit öejetgt, unb jebem Senufeer be§ Söuc^c«
»irb fie ba§ ebenfo geigen: tote fe§r bie beutf^e (Sprachlehre auc^
^eute nodi üon ber lateinifd^en ©rammatt! abfängt. OTeä nämli^
tpa§ bie lateinifc^e ©rammatif alg merJtüürbig öer^eic^net unb benannt
f^t, ift au^ a\i^ bem ©eutfc^en feftgefteüt unb getoiffen^aft benannt;
umgefc^rt ift ha§ ®eutfd;e, bem im Sateinifd^en fein ©egenbilb ent-

fpric^t, nid^t nur meift nid^t benannt, fonbern oft noc§ gar ni^t
«gentüc^ gefannt. Unb babei fönnen ba§ gan§ Verbreitete 'urbeutfd^
©Ijrad^gebilbe fein! ßu meiner eigenen 33efd§amung muß id^ geftel^cn,

bog auc^ ic^ bie ^ragtoeite biefer Xatfad^e ni^t öor^era^nte unb über
meine ©ntbecfungen in biefer |)infic^t oft felbft fe^r erftaunt mar.

^ie S5eifpiele f^aht \^ großenteils ben öon mir benu^ten grunb*
legenben Slrbeiten entnommen, fie ober ha, mo fie außerhalb i^reS

urf))rünglid§en 3ufammen§ang§ bro^ten unüar ju merben, burd^ Über*
fe^ung ober fonftige Beifügungen Oerbeutlid^t; ha^ \^ babei bie in ber

©c^ute gelefenen ©tücfc beüorjugt f^ah^, fotoeit e§ fac^Iid^ ging, mirb man
mo^r minbefteng begreiffid^ finben. gür mand^e 9?eger ^aben freilid^ hit

grojsen (Sd^riftfteHer Oerfagt; bann l^abe id) jum SBörterbud^ gegriffen ober
gar, befonberä menn eö ftd^ um alTtäglii^e, oft aud^ no^ abgefd^Iiffene

formen unb gügungen ^anbette, hk Beifpiele ferfKd^ felbft gefd^affen;

öiele ^abe id^ au^ aug @d^i;iftmer!en unferer Qtit gufammengetragen.
5)em SSerleger bin icf) — aud^ biegmal — für manc^eg @nt*

gegenfommen banfbar; barum ^abe ic§ il^m in ber SBa^I ber ©rurf*

fc^rift gern freie |)anb gelaffen.

©tarf Oer|)ftid^tet ^aben mid§ hti ber ^Neubearbeitung aber aud^
brei gelehrte Q^enu^er beS S5ud^eg, bie mir entfagungSOott augfü^rlic^e

iöemerfungen über i§re Erfahrungen §aben äufommen laffen: |)crr

Oberlehrer Dr. ®. ©aro in ß^arlottenburg, |)err @eminaroberIe§rer
Dr. §. ©d^uller in Pauen i. fß., öor allem aber |)err ®t)mnafialte^rcr

Dr. dt, ölümel in SBürgburg.

®a8 SBörter* unb baS ©ad^enöer^eid^nig f)at bieSmal einer meiner
3u^örer, §err stud. phil. @. «8ec!, nad^ metner Slnmeifung miCig
unb fleigig äufammengefteüt. gür bag mt^, bag bie SSerseic^niffe

reiften, foEen bie S3enufeer be§ ©u(^eg i^m ban!bar fein; für bie

IKängel trage i^ bie SSerantmortung.

^eibelberg, ben 25. Suli 1907.

Submig ©ütterlin.
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3ur britten Sluflage.

Sn ber britten 3(uflage ift mand^eä öerbeffert, wentgeg nur

flingugefe^t toorben, meift im ©inftang mit 2öünfd§en einftd^tiger

SBcurteiler tük Dr. Sflauf^ (in @d§otten), S. Steffen (Sübect) unb

Dr. D. Sßeife. ^ie fd^arfe ©lieberung ift beibel^alten, meil fte für meine

^iluffaffung unb ?(rt ber 33e^anblung tt)efentlicf) ift; n^em fic nid^t

\>a^t, ber lefe barüber glatt ^inttjeg. ?lu^ bie uorl^anbenen Sßicbcr*

{)otungen, bie burd^ biefe ©lieberung üeranlafet ftnb, unb bie au(j^ feine

onbere auf SSoIIftänbigfeit fe^enbe Einteilung üermeiben !ann, ^obe

tc^ — §ur 59equemlid^!eit be§ ßefer^ — nid)t burd) einfädle 3^^^^^^*

öcrttjeife erfe^t. S)ie munbarttic^en 5(ngoben ftnb — auc^ fd^on nad^

ber 5tn!ünbigung ber erften Sßorrebe ((©. IX) — nur beifpieigmeife ge*

meint. SSaö einmal al0 berlinif^ bejei^net ift, !ann aud^ potöbamifd^

fein ober altenburgifd^; fc^ulmeifterlid^e ©enauigfeit in biefcn 5)ingcn

— für ^eute aud^ nod^ ein unerreid)bare& Qiä — märe jmedfloö unb

lohnte ni^t ber 9J?ü§e. Sn ben allgemeinen gragen über Sautmanbct

u. bgl., aber aud§ fonft, fott ber gemä^lte SSortlaut nur ben %at'

beftanb ober menigftenS meine 3luffaffung barüber furj unb an*

nä^ernb miebergeben; er fd^liefet aud^ mand^mal eine üon biefcm

ober jenem Oorgebra^te Gegenmeinung nidl)t au0! 5lber ein Beurteiler

traut bem ^Beurteilten e^er eine grofee ©umm^eit §u, aU fi^ felbft

eine fleine Dberfläc^lic^teit! ®ie beutfd^en ga^auöbrürfe, bie für ben

Qmd ber erften 5luflage nötig maren, fann id) je^t au§ 9fiüdftd}t auf

bie gange Anlage unb 9f{idl)tung be§ S3ud)eg ni^t me^r entfernen, fte

finb ja !ein Unglüd!

®ie Sn^altööergei^niffe ^aben ber Bearbeiter unb id) felbft

ermeitert; unfehlbare S5ollftänbig!eit märe an [idj münfd^enSmert, fteigcrtc

aber ben Umfang gu ungebührlich, !aum im Ber^ältni^ ju bem 9^u|en.

(Sine gan§ furge ©arfteHung meiner 5luffaffung gibt je^t aud^

(feit 1908) ber bon mir unb ^. 9J?artin herausgegebene „Grunbrife

ber beutf^en «Sprad^le^re für bie unteren Waffen ^ö^erer ©c^ulen."

§eibelberg, Dftem 1910.

Subnjtg ©ütterlin.
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Qnx vierten 3lufla9e.

S)ie Dierte ^ruflage, bic Qcbru^t ift unter beit (Srfdjtüerniffen bcS
öicrten £ne9§ju()rc^5, ift nur in ein^eUjeiten üciDeffert, teitiücife tuicbcr
ban! bcr nnermüblldjen Xeifna^me Don §crrn $rof. Dr.§. ©cfiuUer
in flauen.

greiljurö i- ©•, ^^euja^r 1918.

2.©ütterlin.

3ur fünften Sluftoge.

nften 5(uflage ^abe id§

greiburg t. S3r., SBei^nac^ten 1922.

3luc^ bei ber fünften ^(uflage ^abe id§ nur ein paax Äteiniafeiten
3U berbeffern brauchen.

fi. Sütterlin.
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I. Slbfütäungen.

at^t>. = aIt]^o(i^bciitf(^.

olcm.= alemannijd^.

altfr. = altfraiiiöfifd^.

oIt|. = altjöc^fij^.

anl(|b.— altncu^od^beutfd^ (älteftcä nl^b.)

anb(b).= altnieberbcutfd^.

ba^r.-öfi.= ba^rifd^^öfterrcit^ifd^.

«ngl. = englifd^.

frana. == franjöfifd^.

ftönf.= frönüfc^.

fml^b. = frül^ncul^od^beutjd^.

flcnn. = germantjd^.

got. = ßotifc^.

ar. = öried^ifd^.

tbg. = inbogcrmonijc^.

fömt. = !änitifc|.

lot. = Inteinifc^.

ma. munb. munba. = inunbortIid§.

mh. = inittclbeutfci^.

in^b. = ntittcl^od^beiitfd^.

mnb.= mittelnteberbeutjc^.

nbb. = (tieu)nieberbeutjc^.

n^b. = neu^od^bcutjd§.

norbb.= norbbeutft^.

obb. = oBcrbcutfd^.

Djltn. = oftmtttclbcutjd^.

<)föla.= |)fäl«.
f|)Tn:|b. = f^ätmittel^od^beutft^.

fübb. = Jübbeutjd^.

jüboftb. = füboftbeutfel.

mfott b. 5«. = '2l6fan bcr 9Hebcr-

lonbe/

iöilber auä b. 2)t. .SBcrgong.= 'SBilbcr

au§ bcr bcutfc^en SSergangen^eif

.

5Bt§m. == SSiämarcf, '©ebanfen wnb @r*

inncrungen'.

S3r.(aiit) ö. SOJ. = 'SSraut öon 9Rejfina'.

2)em.= '©cmctriuä'.

®on Ä. = 'S)on tarloä'.

3). it SB.= '®i(^tung unb Sßa^r^eü'.

@gm. = 'Sgmonf

.

e(m). ®(oI). = '(gmilia ©alotti*.

^(amb). ®r(am). = '$amBurgi|tl^cS)ra-

ntaturgie'.

^(erm)- u. 3)(or). = '^ermann unb
©orotl^ea'.

3t(oI). 91. = ^Staltcnifc^c 'Sit\\t\

Sungfr.= 'Sungfrait öoit Drlcanö'.

Ä{ab). lt. S. = 'ftoBoIc unb Siebe'.

mo|)ft. = tlopftod.

Scff. = Seifing.

Sit.-S3r. == 'SiterotuT-SSricfe'.

Soof. = 'Soo!oon'.

Sut^. = Sut^er.

9K. 6t. = 'aJiaria ©tuart'.

gjicff. = 'SJleffiaä'.

aRinna, 2». ö. 33. = '9Kinna öon ©am-
l^clm'.

^ai^. = 'SRot^an'.

9W6. = '9HBeIungenIieb'.

9Jotr. = ««otfer.

Dtfr.= Dtfrieb.

$ara. = '^ßaraiöor.

$icc. = '^ISiccoIomini'.

©^aj. == '©^jagiergang'.

%cit = 'Nation'.

U^I. = U^Ianb.

SBaH. S. = 'äßoHenfteinä Söget'.

SS(aI0.'2:.= 'S8aIIenftein§ Sob'.

SS.(alt^er) b. b. SS.= SSoIt^er öon ber

SSogelhjeibe.

SSieL = SSicIanb.

>= tairb jn (frumbet> fnimmcr).

< = cnt^onben auä (fnimmer < frum-
ber).
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SScgriff unb SBefen ber ©^rad^e.

1. 843ta4e unb natürüe^cö ^enfcn. @prarf)c nennen toir bic

SBiebergabe unb 9JitttctIung ber SSorftellungen unfereig ^enfcnS burd^

bic geregelten Sautgebtibc unfetcr (Sprac^njerfseuge. SB. SBunbt red^*

net fic — ebenfo tt)ie bie ©ebärbe unb bie @ebärben{pra(^c — gu

bcn ttugbrud^betoegungen (287).

2)tefe SBiebergabc ift immer unöollfornmcn, felbft in ben

5ö(^ftfte^enbcn (Sprachen, ©ie erfd^öpft nie ben ganjen Sn^alt be«

i)en!eng mit feinen mannigfa^en Söesie^ungen unb SSer!nüpfungen;

fie bejeid^net üielmel^r immer nur ben ®ang ber ©ebanfen in aH»

gemeinen groben QüQ^n. @ic ift alfo nid^t, toie man fo oft fagt,

cinfad^ ein „lautet teufen".

ßel^rrei^ ift in biefcr ^infid^t §. S3. ba« SSer^ältnig, in bem bic

fprac^li^en (grammatifc^en) Kategorien ju bcnen be§ natürüd^cn

3)cnfcnö (ben pf^d^ologifc^en) fte^en.

^ie Kategorien be§ natürti^en 2)enfen§, 5. S3. bie Serei^e ber

begriffe ßal^I, ©efc^Ied^t, ßeit, ^u^fagertjeife (SWobuS), bilben beutlic^e,

in fid^ einheitliche, abgegrenzte ©ebiete.

3§re lautlid^e ©ntfpred^ung ift aber oft junad^ft fe§r

tocnigcinl^citlid^. @o mirb bie SWe^r^eit gan§ öerfd^ieben begeid^net

in bcn beutfc^en gormen®tfdj-5, ßank-t^ ^elb-cn, üint-tv,
ferner in (mir, fie) redjn-:ctt» (iljr) reiftn-Bf, unb enblid^ gar in

hiir, i^ (neben idj, bu). ©benfo tuirb ber jeitlid^e iöcgriff ber

SBergangen^eit in breierlei SSeife ttjiebergcg'eben in \)m gormen täj

gob, td; redjnete unb tdj mar: benn gab i)at Slblaut (230,2),

reignete eine Snbung (239); in mar bagegen liegt fogar no^ ein

ganj anberer ©tamm öor a(§ in bin (230,1).

S)ann greift eine lautliche (£igcntüm(id^!eit in öer*

f^icbcne Segriff^gebiete ein. ^ie ©nbung -t bejeic^net in (bie)

Stfi^e ben S^ominatio unb TOufatiö ber SJ^e^rja^I, in fage, fagte:,

k&mz öerfd^iebene ^erfonen üerfc^iebener ßeitformen unb üerfc^iebencr

Sflttcsitn, Xie kcutfc^e Sprach ber (Begemoatt 1



(Einleitung.

2(u§fagelt)etfen (SlJJobt). ©benfo ift ha^ Iautlid)e SSer^ältniä sttJifd^en

iBank unb iBanke, kam unb käme ööHig gleic^, ba§ begripd^e

aber ööUtg t)erfcf)ieben.

2)rttten§ luirb mand^mal bie pf^d^ologtf^e Kategorie

aud^ nur an einem Xeile beö in 53etrad)t fommenben ^praci^«

ftoffg auggebrürft 2)en Söegriff ber Seit unterf^eibet nur bog

banac^ genonnte S^tujort, ha^ S5erb, on feinen Sauten (gebe: gab,

faQ^: fttgte); bag (Subftantiö, bog 5lbjeftit> !ennt i^n nid)t. @o brüc!t

man ben ®eban!en, ha^ ein ^ferb geftern !ran! war, im heutigen

2)eutfc]^ ^erlömmlic^ermeije burd^ ben @a^ au§: ©as ^ferb mar

(gefiern) krank. Unb bod^ !önnte man bagfelbe erreid^en etwa bur^

bie freili^ gan§ unüblid^e gorm: Das geftrtgß ^Dferb ^atte gefiern

bte geftrtge ßrankljett; aber auc^ burd^ bie gorm: Das JJferb

fein krank geftern* Sn ber erften gorm märe ber ßeitbegriff uberatt

auögebrüdt, in ber legten nid)t einmal am ßeittoort, fonbern burc§

ein eigene^ 3öort. Xatfödjlid) unterf^eibet man nod^ l^eute bie 3ufunft

burd^ ein beftimmteö ©onberwort t)on ber ©egenmart in ben beiben

(^ägen Sdj fdjretbe ie^t unb Sdj fdjretbe fpäter (222). — t^nlicft

fte^t c§ mit bem (5Jef^lecf)tgbegriff. @o mirb ha^ ©ef^Ied^t lebenber

SBefen nirf)t au^gebrüdEt an ©ubftantiüen mie fitnb unb an ^ro*

nomen Wie tdj, öu, mir, tlir, mer (126. 167). dagegen mirb cg in

anberen gälten wieber fprad^lid^ unterfd^ieben, mo bie Statur unb ba§

natürliche Renten ba§u gar leine 25eranlaffung geben; fo an (Buh^

ftantiöen Wie tüxt ßrnrke, tftx Strom (186) unb an mjeftiüen in

SBerbinbungen Wie ein alt-^r üann, eine ait-t ixan. dagegen

fagt man gleid^erweife Der üann tpt olt unb ©te iFrau ipt alt,

gerobe Wie man bei ben eigentlidl)en gormen be§ ß^i*^''^*^' ^^^ finiten

fStiU, aurf) gleicl)jerweife fagt CIBr geljt unb Sie geljt*

S^nlic^eö liege fidE) für bie anberen tlaffenbegriffe «ad^Weifen.

5lud) in SSortgefügen, nü^t blog am (Sinjelwort, erfolgt bie

S^ejeid^nung ber pftid^ologifd^en Kategorie ganj willfürnd^. S3alb wirb

eine Kategorie an allen Xeilen ber 2Bortgru))pe auögeb-rüdtt, balb an

einigen, balb an einem, balb aber aud^ gar nid)t. Sn ber Söerbinbung

biefe fdjlanken üänner ift ber 35egriff ber SJ^e^r^eit breimat an^

gebeutet, in ber j8erbinbung bie fe nier üänner äweimal — wenigften^

bur^ ©Übungen — , in ben SSerbinbungen alle nter üann, alle

IjnnbertSdjritt einmal. Snbem<Sa|Sdj werbe morgen abreifen

wirb bie getiftufe überflüfftgerweife boppett angegeben, burc§ morge«
unb burrf) werbe, in ben (Sägen Der Sturm tobte lyefttg, Zdj

komme morgen ööHig genügenb nur je einmaL 9^i(^t bejeic^net ba*

gegen ift bie 3cit in ber ©rjä^lung iDZeglcr« im „®ög bon Serlid^ingctt"



SBcfen bct ^pta^t.

(V, 1): ^tr [jtnattf wu fetter nnJb jnm £trt^zx tjernnter
mit htm üzxi*

©erabe fo imgenau tote in §tnfi^t ber Kategorien fte^t bie/

Sprache aber überhaupt bem ^en!en gegenüber.

2. «JerttttDerltcSfelt Der SJjradje, ®a§ S5er^ärtni§ gtuifd^en

bcn Don bem natürlichen 2)en!en erzeugten S^orfteHung^maffen unbb

i^rem fprad^Iid^en ^tbbilb öerfc^iebt ftc| auc^ fortttjö^renb. ^a§ Comnit

öorne^mlid^ ba^er, ha^ fid^ bie SJ^enge unb S3efd^affen^eit ber- SSor*

ftellungen, aber aud^ hk fprac^li^e gorm ftetig öeränbert.

a) 2)a§ ©prec^enlernen beg Äinbeg. 2)er 3)?enftf) lernt

fpre^en burc^ S^ad^a^mung anberer. ©in tinb bilbet gunäc^ft bie

äugertid^en SBeluegungen nad^, bie e§ an anbern beim ©pred^en be*

oba^tet; babei prüft eg ftetg mit feinem ®e§ör, ob bie. öon i^m nad^*

geal^mten Saute ben öon i^m gehörten gteid^ ftnb, unb trad^tet, bur^
erneute taftenbe SSerfudEje ber @prerf)h)eri§euge feine Saute nad) bem
©e^öreinbrudE gu öerbeffern. ©g faßt alfo bie auf e§ einbringenben

Saute mit feinen ©el^örnertoen auf unb leitet fte nad^ bem ®el)irn;

l^ier erzeugen biefe Saute — too^I an einer beftimmten ^Stelle, ber

©e^örftelle (bem ®epr§entrum) — eine SSeränberung, ein?n 9?ei§,

ber — toegen ber babur(| beloirften Übung unb ©ereitfd^aft ber

©el^irnteile — bei jeber SSieberl)oIung leidster eintritt. ^Tnberfeitg

gibt ba« tinb, toenn e§ fpre^en toill, getüiffen ^J^eroen, bie Oon einer

anbern ©teile beS ©el^irng, ber ©predEjftelle (bem ©pre^gentrum),

auggel^cn unb Sttoegungen an ben öugeren leiten in§ Seben rufen,

ben Sluftrag, bie ©pred^tuerfgeuge in getoiffer 5lrt in Xätigfeit gu fe^en.

3lt)ifc§en htn beiben ©teflen, ber ®e§ör* unb ber ©|)recf)ftelle, bilben

fic^ bann, bol^I burdC) bie Übung unb ©rfal^rung, fefte 93e§ie§ungen

l^erauö, fo ba^ ein 9?eij ber einen ©teile unmittelbar ben entfprei^enben

9iei§ ber anberen ©te&e l^erüorjurufen üermag. S^lun entfielen freilidö

in öielen gäKen aud^ burd^ ba§ ©e§en, bur^ ba§ Soften, burrf) ha^

©d^rciben u. bgl. an toieber anbern ©teilen be§ ®el)irnö ©inbrüdfe;

aud^ biefe treten nic^t nur unter fid§, fonbern auc^ mit ben ®e^ör-
unb ©pred)einbrüden in SSerbinbung unb ftnb imftanbe, bie zugehörigen

®e§ör* unb ©pred§t)orgänge auSguIöfen. S)iefe ©inbrüde ge^en unä
^ier aber tüeniger an.

®urd^ längere Übung fammett fic^ in bem (SJe^irn eine Unmenge
öon (Sinbrücfen an; alleg, toaS bie Umgebung fpricl)t, oerurfadjt einen

einbrucf; aber auc^ alle§, luag man felbft fprid^t. Unb gtoar Oer^

urfad^t ha^ ©elbftgefprod^ne einen boppelten ©inbrudE, einen ®e^ör-
unb einen Söeiüegunggeinbrud. 3n biefe SKaffe ber (Sinbrüdfe mirb
eine getoiffe Drbnung gebrad^t burd^ bie (Scbanfenberfnüpfung

1*



(Sinldtun(t.

(©ebaufenaffojiation): ©inbrüde, bic irgenbctnc öegie^ung jucinanbct

t)aben, üerbinben ftrf) miteinanber; fei e§, bafe ftc gleich fltngcr;, fei cä,

bag fte ©tei^eg ober S§nIirf)eS bebeutcn, fei c§, bag fic ju gleirficr

3eit ober am gleirficn Ort erjeugt tüorben ftnb, ober fei e§ au§ fonft

einem ©runbe. ^iefe 9J?affe ber ©inbrüde, ber ©e^irnreijc, ift ha^

53leibenbe an ber ©prad)e; man nennt e§ bie ©prac^Dorftettungen,

bie innere (5prad)e. ®ie Xäügteit ber juleitenben ^e^örnerüen

ebenfo njie bie ber ableitenben S^emegungöneröen ift nur öorüberge^enb.

il?orübergef)enb finb aber aurf) bie ßautgebilbe, bic biefe S3emegung§*

neröen ^ert)orrufen, bie äufeere Sprache.

5lber menn bie 9J?affe ber ©inbrüde auc^ alö ©anjeg bleibt, fo

änbert fie fi^ bod^ fortmä§renb im einzelnen, tlterc Sinbrüdc t)cr-

blaffen, neue fommen jaPoS ^inju. Unb tion ben neuen berfen fic^

manche tiottig mit älteren unb oerftärfen fie miebcr; mand^e aber

becfen fic^ nur teilt^eifc mit älteren unb geftalten fie unmerflic^ um.

%m ba§ mirft mieber auf bie (SJeftaltung ber äugeren ©prac^e.

b) ®er Sauttnanbel. ®abei fann e§ öorfommen, ha^ baS

r>5el)irn, bie 9'ierüen ober bie SO^uSfeln, bie bei ber ©rjeugung eine«

Sautgebübeö beteiligt finb, anfällig nid)t ganj in ber ^er!ömm«

üdien 3ßeife arbeiten. ®ann entfte^t in bem einjelnen gaU ein

anberer, Uon bem ^Regelmäßigen abtoeid^enber Saut, eine ^rt lleineS

$Berfpred)en. 3ur ®emol)n^eit gemorbene SßSieber^olungen berartiger

^^erfel)en !önnen — grob auSgebrüdt — infolge be§ (Sinfluffeä, ben

fie auf bie öereitfc^aft ber (^e^irnteile üben, unter Umftänben all»

mä^lic^ lautliche SSeränberungen ^erüorrufen. SSorouSfefeung ift eben,

baB bic einjelnen Störungen fid^ ni^t im gänjen mieber gegcnfeitig

aufgeben, fonbern bag fie alle in ungefähr ber gleid^en $Rid^tung

oon bem .s!>er!ömmlic^en abmeid^en. ^u§ bem SBerfprec^en ift bann

ein l'ln b er^fp redten gemorben. @o ift für mtttclaltcrlid^e« hüs im

'J)eutfc^en fpäter flaus eingetreten, für zit fpöter Bett; u. bgl. (48,1).

35ielleid)t treten biefe «erf^iebungen teilweife burd^ ungenaue ^ad)^

a^mung feiten^ ber fpred)en lernenben Äinber ein.

©ebr oft ift ein folc^er Sßanbel burc^ bie 5lntt)efen^eit eine«

anberen Haute« ^eröorgerufen^ fo g. ©. bei bem altbeutfd^en Umlaut

burd) ein folgenbe« i ober
f

: a|b, lanibir „Sämmer" >?m6ir (56,3).

Sann nennt man i^n no^ oft Jombinatorifd) (nachbarlich gcbunbcn),

fonft, mie bei bem ermähnten ^^^us ""^ Bett, fpontan (felb*

ftänbig, frei).

^lüe berartigen lautlichen Sßeränberungen Reißen So-utm anbei.

53ei natürlicher ©ntmidlung erfolgen fie, o^ne bafe bic ©pred^cnbcn

barum toiffen. 2)ie ?lu«bc^nung bc« epradftftoff«, bem fie gelten, ber



SBejcu bcc ©prad^c.

Umfang bcr ©pred^genoffenfc^aft, in bem fie üor ftc§ ge^en, bie Sänge

bcr Qtit, bie fie in Hnfprurf) nehmen, oHeg baö ^ängt öon ben 9Ser=

l^ltniffen ob, unter bencn fid^ bie ©inbrücfe für ben <S|)rad)ftoff in ben

Äö|)fcn unb (SpredEjttJerfjeugen ber öerfd^iebenen @precf)genoffen ge=

ftaltet unb erhalten ^aben. Snner^alb biefer ©renjeh aber bringt

ber ßautwanbel augna^m§Io§ burd).

c) 2)er S3ebeutung§hjanbel. @e^r l^äufig bel^äft aud) ein

fertige« fprad^üc^eg ©ebilbe feine ©eftatt unöeränbert bei, aber eö

änbern ftc^ feine öejie^ungen 5U ber gefamten 2)?affe ber S^orftellungen.

©in SBort ober eine SSortfügung, bie beibe urfprüngUd; eine beftimmte

SßorfteUung ober eine SSorftellung^rei^e barftellten, erftarren, loä^renb

fie gebdd^tni^mä^ig überliefert njerben, in i^rer gorm unb loerben

bann jur SBiebergabe einer neuen SSorftellung ober einer neuen ^er^

binbung üon SSorftellungen benü|t, bie mit bem früher ^argeftettten

jtoar in^alttic^ öern)anbt ftnb, in ber Sluffaffung ber (Singetbejiel^ungen

aber bieUeid^t öon i^r abmcidien. Unti) ^ier liegt ber ©runb an bem

SBer^altcn ber (SJe^irnreijungen. l^ntmeber oerfc^iebt fid^ einfai^ bie

SRctl^c ber (Sinbrüde, o^ne ha^ einzelne baöon öerloren ge^en, ober eö

öerblaffcn einzelne, haih inbem fie burd^ anbere erfe^t loerben, balb

o§nc ha'i fie crfe^t derben. SSid^tig ift nur, bafe bie ©inbrüde, bie

fic^ auf bie fprac^Iid^e gorm bejie^en, babur^ unberdnbert bleiben.

@8 fommen alfo für bie SBerönberung befonber« bie (Sk^irnborgänge in

S3etrad§t, bie aufeer^alb ber (Se^ör= unb ber (Sprcd)ftelle liegen.

2)iefe Sßerfd^iebung ber ^Sejie^ung nennt man Scbeutungg«
tüanhd.

Sdietbe 5. ö. bejei^nete urfprüngli(^ nur einen runben, flachen

©egenftanb (09I. üonbfdjeibe, ^öpferfdjetbß, ©reljfdiBtbe),

unter anberem aud^ eine runbe Jenfterfd^eibe. %U bie genfterfc^eiben

eine anbere (Seftalt annahmen, bcl^ielt man ben einmal üblid)en 2£uö*

brud bei unb nannte aud^ oieredige Glasplatten ber 5Irt 05 las

-

fd|[Etben, jFenflerfdjeibßn ober fur^toeg Sdjetbeu. ^urd^ eine

ä§nlid^e ©rmeiterung ber öebeutung erflären ft^ 5lüöbrüde n)ie J)a-

pUrgulben (Bulben urfprünglid) = „golbene 9J?ün§e"), Dai^s-
jlretdjljölfEr. 5lnberfeit§ mürbe ©adj früljer für jebe 5lrt üon 95e=

bcdung gebraucht; l)eute nennt man fo nur nod^ bie Sebai^ung eineö

^ufeS. @benfo ^iefe Hauptmann früher jeber SSorfte^er einer SSer*

cinigung, auc§ ber einer Xempelgemeinfc^aft, eineS Geriet« u. bgl., ber

IBcfc^lä^aber eincä ^eereö ober einer glotte; l^eute ben!t man bei bem

SBort nur nod^ an ben 53efel)lö^aber einer beftimmten |)eere§abteilung

unb an ben Seiter einiger menigen fonftigen SSereinigungen.

(Sine fold^c Söerönberung tritt junäd^ft gelegentlich in beftimmten
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8a^jufammert§ängen auf, !ann aber burd^ toteber^olte SSertoenbung

gebräud)Itc^ tcerben, teilö neben ber früheren SBebeutung, tet(§ unter

bereu SSerbränguug. Überhaupt tüirb bie mannigfaltige Sebeutung

öieter Sßörter erft burrf) ben ßufammen^ang ober bie (Sachlage

beftimmt. ^aö eine erbeut j. 35. auö S^erbinbungen tt)ie: ^bfa^f

bßs Stißfeb, ^bfa^ bzm Kaufmann, M\a^ im iBmlje, Abfa^ beim

€au, Jben ßt^zt otjne ^bfaij ker^n; einen Wagel ausjietjen, fidj

auöjteijßu, biß Soibaten jieljen aus, bie iFamilie jieljt ou0. ©obann

mad)t eö für bie Sortbebeutung einen großen Unterfc^ieb, ob mir

ha^ SSort ßlatt bei einem Spaziergange im SBalbe ^ören, ober in

einer ^unfl^anblung, too mir un§ ©tid)e ober $^otograpi)ien befe^en,

ober in einem Äaffee^aufe, mo über ßeitungen gefprod)en mirb (SBaag).

Sitten bcö ©cbeututtflöioottbct^. SSerjt^iebentltJ^ :^ot man öerfuc^t, bie

aol^Ireic^en, Bunt gemifd^ten %äUt btefer ©rfd^einung ju orbnen ttnb ju erflärcn.

Slber 'Verengung* iinb '©rtüciterung' (ober 'SSerongcmeinerung'), 'SSergleic^ung*

{^Tlttap^tx') unb ^SScrf^tcbung' CaÄetontjmie'), '3lbjc^toöd^ung' «nb 'SSerpöung*

('Sup^emtämuö'), 'SSercblung' unb 'SBerfc^Ied^tening* ftnb logtjd^ nid§t neben«

einonber sulöffig wnb erflärcn oud^ nid^tö, toäl^renb bie ^erbeijiel^ung ber ge*

ftöid^tlic^en (Sinfluffe (j. S. für ben gatt iPebjer= erft „SSogcIfeber", bann ,,(5ta^I-

fcbcr") au einer ©rflörung atoar beiträgt, aber aud^ nur hü einer befc^ränften

Gruppe bon S5eif|)ielen (j. 85. nic^t bei fetfr, urfprünglid^ „fc^meralic^", je^t „ia,

i)0^tm SJiafee")-

^aä) SBunbt, ber biefcn SSorgängen jum erften SKalc öcrfuc^t ^ai pf^t^o-

logijd^ bcijulomnten , ift für ben allgemeinen S3ebeutungätt)anbel, bie

ttic^tigfte gornt ber ©rjd^einung, öor allem mefentließ ber Unterfd^ieb, oB bie

©ebanfenöerfnüpfung fid^ inner^oIB eineä unb be^felben ©tnnengeBietcä aBfpicIt

ober auf berfc^iebenen, ober ob gar nod^ britten§ haä ®efü^I eingreift: bonad^

liegt 1. eine 3(ngletc^ung ober Slffimilation öor (a. S3. bei £n^ beä 83crgeä,

i=£b£i- beö SSogelä, auä 6toBI, in ber U^r, ^KarfdjaU urfprünglid^ „^ferbe-

fned^t"), ober 2. eine SSerfd^melaung ober Äomplifation {tok Bei tfell nr-

fprünglic^ „^ett tönenb", ober bei b^greif^n), ober 3. eine ©efü^lätoirfung
(mie elenb urjprünglid^ „ouBer Sanbe^, oerbannt", bann „unglücflid^", fd^Iie^Iit^

„erbörmlic^ in Öiefinnung ober Seiftung"). — S)ie Wttapf)tv, bie au bem ^iec

weniger toic^tigcn (Sinaelloanbel gehört, fommt baburd^ awftani>e, ha^ mit

ben Seilen ber einen ®efamtöorftettung STeile einer att^Jeiten, fremben ©efomt-
tjorftetlung oermifc^t werben; fie ift olfo eine gemifd^te ©efamtöorftellung
(31eber l|i fetnea ©lückeg Sdjmieö;.

tiefer Söebeutung^manbel tritt aber aud) bei SSortoerbinbungen
unb bei fertigen ganzen 8äfeen ein. 3J?an öergleid^e nur üerblagte

bitblicf)e SSenbungen mie einem hzn jFeljbeljanbfdjulj ijtnroerfen,

fidj aufs Ijolje llo| fe^en, bie erfte iPlöte fpieien unb (5ä|e

n)ieWl)eiß C&ott! ilidjt maljr? iUerlieljenSie?, bie ^eute beina|c

ben SBert Don einfa^en ^artifetn t)aben (141,4).

%u§> bem ©ebiete ber Söortfügung ((Stintaj) gef)ört ^ier{)in bc*

fonberg bie SSerfcf)iebung ber ©lieber, bie in einer 5Iugeinanber«



aSBcfen ber 6^ra(^e.

rcifeung urftjrünglid^ jufammengel^öriger SBörter itnb einer nad^trögs

lid^en anber^artigen Sf^euüerlnüpfung befte^t (333. 337. 339. 355.

439 uftt).). ©0 gef)ört in bem «Sa^ Man [jat bem Kaufmann
feine UDaren befdjäbigt ber Slu^brucf bem Kaufmann eigentlich

nnr ju ber S8erbalgruppe Ijat befrtjäbigt, ntc^t gu ber baneben«

fte^enben (Srgänäung feine rfjaren. SmSauf ber geit ^at man fid^

ober getoö^nt, gerabe bie beiben ©lieber bem Kaufmann unb feine

UDaren alg ©in^eit auf§ufaffen, ben ©atiö alfo lo^äntrennen öon bem
geitiDort, öon bem er abging. 2)aburd^ mürbe man in ben ©tanb

Ö^H^. je^t aud§ äu fagen I3em Kaufmann feine iÜParen finb

befrfjäbtgt morben unb enb(id§ Dem Kaufmann feine ÜHJaren

finb frljledjt (339).

d) ^Tngleid^ung (5lnalogie). 5lber e§ !ann auä) ha^ ®e()irn

in einem 5lugenbticf öerfagen, infofern man fid) nid^t rafd^ auf ha^

gerabe nötige gormgebilbe befinnen !ann. 2)ann bi(bet man an ©tette

ber gufällig bem (Jiebäd^tniö entfallenen gorm eine neue nac§ bem
9)Zufter ber anberen, bie mit i^r burd) baö (Spiel ber ©ebanfenöer^*

fnüpfung (2 a) in S^ejiel^ung treten lönnen. 2)iefe S^lad^fc^öpfungen

nennt man, menn fie etmaö üon bem bi^^erigen 55rauc^e 5lbtoeic|enbe^

barfteHen, S^eubilbungen (5lnalogiebilbungen). "So fagen ^inber

oft fdjeinte : gefdjetnt für fdjien : gefdjienen, mcil fie etn)a

meinen : meinte : gemeint, greinen: greinte : gegreint jum
Sßorbilb nehmen; unb (Srmarf)fene fagen befonber^ in getoiffen ©egenben

2)eutfc^lanbg HDägen, Prägen, ®öge für bie aj^e^rja^t üonUDagen,
fragen, i^ag, meil fie ztwa an gälte beulen mie ßad] : iBädje,

iBank: iBänke, Sdjiag : St^läge (188. 191). (Sbenfo tritt ^eute

fidj oft fälf^lid^ 5U befinblidj (bie anbern firtj im ^erbanbe
befinblidjen Ijiefigen i)ereine), meil eg nad) befinbenb unb nac^

ben gormen be§ ßeitmort^ (er befinbet firtj, fie befinben firtj)

nötig ift. Unb bie ^erbinbung ir^ befinne mtdj auf etmas f)at

&i)nixd) in getoiffen ©egenben bie gügung idj oergeffe auf etmas
inö ßeben gerufen.

f5rül)er fe^te man bie Slnalogic aU bie angefilid^ nur burc^ geiftioc S3or-

gönge herbeigeführte (^jf^d^ologifd^e) SSerönbeniug bem angeblich nur för^er*

lic^ fiebingten ())^t)fiologifc^en) Sauttüanbel entgegen. 2t6er 2S. SSnnbt f)at

gejeigt, ha^ öeibe @rfd§einungen gleid^ermofeen feelifd^ unb Utptxliä) finb: 6ei

bem SautttJanbel ift — aU ha§ aUcä S^cnlen unb atte S3cttjegung leitenbe SBer!-

jeug — ant^ boö ßJel^irn mit tötig, bei ber 9(naIogie aber ]pidt aud^ bie (äcüU"
^eit unb Sereitfc^aft ber ©prec^merfaeuge tf)re 0?ülle.

3. (©iJtatfte unb fj^ulmöfeigcö (logift^eS) teufen» öi^ je^t

l^aben mir bie «Sprache nur auf ba^ natürlid)e (pft)d)ologif(^e) ®en!en

belogen, ha^ etma^ ungeregelt cor fid) gcl)t, mcil bei i^m bie S3e^
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locgung ber SßorfteKunggmaffen^ etitfad^ abl^ängt öon her Ztt ber

ou|ercn öecinfluffung. 35ur(f| Übung unb ©elbfiguc^t fann man tit

fein S)cnfert aber eine gertiffe Orbnung bringen. 2Ran lägt c8 bann
nid^t mejr allein burd^ bie äußeren (Sinflüffe beftimmen, fonbern nton

fu^t gtoifc^en ber 9}?affe ber ©rfd^einungen nrfäd^Iid^e SSegiel^ungcn

feftjuftellen: öor allem lüill man bamit Urteile unb ©d^Iüffc
bilben. S)ag ift ba^ georbnete, fc^ulmägige (logifd^e) 2)en!cn.

S)iefeg gefd^ulte SDenfen na^m man früher allein junt 5lu§gang8*

pun!t für bie Söetra^tung ber ©^jra^e; man glaubte, bie ©prod^
felbft njerbe üon logifd^en ®efe|en bclierrfd^t unb fei nad^ biefen ©e«
fe^en nic^t nur ju beurteilen, fonbem auc^ gu meiftern. 3)iefe 2luf*

faffung ift aber unrid^tig. ®ie <S|)ra^e f^at mit bem öemunftgemäfecn
2)en!en junä^ft nid^t^ ju tun, fte f^iegelt nur baä natürliche
S)enfen tt)iber. Sßenn @ieöer§ im „®öfe" (1, 1) fragt: ßomberger?
HDa0 tun bie i)iter?, fo toäre bieSlntmort, bie man öemünfttgcrtoeife

t)on9Ke|ler erwartete: Die Ijaben benUetBltngen irergelBttet,
htx ben §errn %xaftix oben auf htm Siijiof befuiirt. 3«
feiner Slrt aber antwortet er: JDer Mletsltngen i|l oben auf bem
Srtjiög bei bem flerrn O^rafen; ben Ifaben fte lyergelettet»
5)a6 bie ©efe^e beö georbneten 2)en!en§ für bie (SJeftaltung ber @pra^c
nid^t mafegebcnb finb, betoeift ja eine gange 9iei^efpra^lirf|er@rfMeinungen,
einmal fönnte fid^ bie @prarf)e bann nid^t fo ftetig änbern, ha boc^

biefe ^enfgefe^e im grofeen gangen etoig biefelben bleiben. ®ann toären

aber oud^ eine grofee 3)?enge einzelner fprad^lid^er S5ilbungen unmöglich,
bie nun bod^ einmol öorl^anben finb: fo fönnte man eben nid^t rcben

öon JJaptergulben, iÖDadjsftretttjljöljern (2 c), man fönnte nid^t

einen @trom männlid^ unb eine SBiefe toeiblid^ fein laffen (186) unb
nod§ meniger behaupten, eine grau fei ^§err im ^aufe' ober ein gelb*
l^err etma ein '§afenfu§\

5lu§ biefer Sage ber 2)inge barf man aber nid^t fd)liefeen, bog
man bei ber Beurteilung fprad)lic^er S^er^ältniffe auf hk ^enfgefejc
gar feine 9?üdffid^t nehmen muffe. ^a§ ginge gu meiL ©ine Sßer*

gleid^ung ber beiben Gebiete ift für bie fprad^lid^e öetrad^tung immer gut.

©ie gibt ttjenigfteng einen SJ^afeftob für bie Beurteilung unb geigt, toic

bie (5pracl)e bod^ auf gang anberen SSegen toanbelt aU ha^ ^cnfen.-

4. ©öufung unb Huölaffung ((^rfDatung) im fDrat^Ucften
^uöbruct. ©0 fte§en ha^ natürliche SDenfen unb ha^ georbnctc
2)enfen ber äugeren ©prac^e als gnjei getrennte ©ebiete gegenüber,
^ie ©prad^e berührt bie beiben aufg engfte, fie hzdt fid^ fogar ju
einem großen ^cil mit beiben, ober fie faßt boc^ mit feinem toon

beiben üöüig gufommcn.
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Sn jebcm gaH ift ber fpradf)Itd^e 5lu^bru{f an Sn^alt ärmer aU
btc SBorfteHunggrei^e, bie er toiebergibt; uttb bod§ ift er anberfeita

mit feinen SWitteln mand^mal mieber ju freigebig.

^aöon \)at man ftc^ teiltoeife aud^ fd^on feör frü^e SRed^enfd^aft

gegeben, unb man ^at für bie beiben (Seiten be§ SSer§ältniffe§ aud^

bcfonbere S^amen aufgebraßt. (Sine überflüffige ^Breite nnb SSieber*

^olung im StuöbrudE l^at man |)äufung ober Sßieberl^olung ge«

nannt (^leonaSmuS ober ^Tautologie), ben SKangel an SSoK*

ftänbigfeit (Srf^arung, 5lu§taffung ((glli^fc). greiüdE) bejog man
biefe StuSbrüdfe öon je^er nur ouf ba§ SBerl^ältniä §um gef^uttcn

25enfen unb ebenfo meift nur auf bie ^arftellungSart innerl^alb einer

unb berfelben ©prad^e.

^eutjutage muffen mir einen anbcren @tanbpun!t einnel^mcn.

aSir muffen in erfter fRei^e baä natürlid^e teufen §um Sßergleic^

^eranjie^en unb ung nid^t auf hk gätte befßränfen, mo in einem

@a| ein SBort ju biet ober gu menig oor^utiegen fd^eint, fonbern auc§

bie SSortbitbung unb befonberg bie* Söortbiegung mit in ben ^eiS
unferer S5etrad^tung gici^en. 3)ann fommen mir aud^ ju ganj anbeten

©rgebniffen al§ bie 5Sertreter ber früheren 5tuffaffung.

gffir ung liegt bann and) eine Üfierfütte unb Häufung beä Sluäbrudä öor
in SScrbittbungen tok flne ganje ©otaütät unb in ©ä^en »ie ®0<l|^«tt0
wäre« nur dBingeborenen mögltitj, «tnen Weg ju ftnben, unb jmar eine

ÜberfiMIc, bie »tr jtoar als natürlich, als SluäfluB ber menfd^lic^ett 2)enfart be-

greifen, aber öom ©tanb^unft beä logijc^en 2)en!en3 für unnötig galten unb beä-

^oIB miBbittigen. Slber eine SScr|d6n)enbung ber äßittcl fe^en ttjir aud^ in ©ö^en
toit 2itj tügvtit m0rgen abrelfen unb in einer SBortgrup^jc toie btefje alten
iWänner mit i^rer breifad^en öeacid^nung ber SKc^raa^I (1). 3) ie|e(Srfd^einungen
Begreifen »ir auS ber ^efd^ii^te ber ©^rot^e; toir galten fie öom ©tonb|)un!t

beS folgerid^tigen 2)enfenä jtoor auc^ toicber für entbe^rlid^, aber »ir nehmen
fie l^in aU unumftöfelid^c Satfad^e.

Umgefe^rt liegt aber nad^ unferer heutigen S3etrad^tungätt)cife eine toirflid^c

2tuSIaffung biel feltener t)or olö nad^ ber Sluffaffung ber früfieren Seit. %&t
uns fommcn cigentlid^ in größerem Umfange nur ©äfee in Setrad^t, in benen

f(|on blc augrunbc liegenbe SSorfteKungärci^e lücfen^aft ift, alfo götte hjic Bwfi
54in)e!|£r, bte foeben uon ilirem $)o|ien kommen, melben — , tB l|l

lä^erlirtj, zu nadjinragen (5)on tarloS), nnb Se^t möitit' Idr gern —

,

ftt, roaa möiijt' tdj gern (©ubermann, „^eimat"). 3)agegen ift bie bisherige

©d^ulgrommatif mit ber Stnna^me oon Sluölaffungen oft rec^t freigebig gctoefen.

ÜberoII, »o fein öoUftänbiger, wol^lgebauter „©a^" öorlag (311), alfo j. S3. in SBort*

fügungen ttjie Woiftx bes lUDegs? — ®^, Jia^ er böme! glaubte fie gleich

„ergänzen" ju muffen. 2)enn fie fe^te fölfc^lid^ üorauS, bie ©^rad^e muffe immer
ooKftänbige Urteile toiebergeben, mie fie bie 3)enflel^re öerlangt. gür unS finb

biefe SBortoerbinbungen ber 2luäbrucf bcä natürlid^cn 2)en!enä unb bal^er öoH-
^nbig unb einnjanbfrei.

2)agegen l^alten n)ir t)on unferem ©tanbbunfte aui niieber für mangell^aft,

btt| ba« a^eutft^c in ber giejion a. S3. ber Hauptwörter bie cinjelncn Äofuö niä^t
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beutlid^ flcnufl burd^ öuBere SKittcI fd^cibct «nb Unttar^citen julöfet in Srotmen

wie (ben) «dFürflen, (bt£) 4Fürften, (bte) 4Fraa, (ber) iFrau uföj. (206).

S)ürum fialtcn wir Qud^ ©öfec für onftöfeig »ie Äoroelt bl« beutfi^e Bangt
Mlin0t unb ®0ft Im ^tmmelÄliber ftngt (9lrnbt; 207) obcr:Al0^itJito

mußt btt tlim glanbin (Berber).

„SSerfürjtc Slcbcnfütje." Sluf ber Stnna^me einer eöi^fc berul^t aud^ bte

anfinnigc 3luffteIIung ber „öcrfürätcn Sf^cbenjä^e", bie in ber ^aupt]aä)t au8

bem Sflcbenbetricb beö iJateinijc^en übernommen ift. SJafe ber SlnSbrncf ©le tm

UPlnter befdjnetten i?luren fürjer ift olä bie Sägung mit bem SiJebenfa^

©If JFluren, btc im ilDinter bffrtjnßtt flnb, ift bodö nid^t auffälliger al8

ba§ Silebcneinanber ber furjen gorm CBa frtjnßtt nur im WinUt unb ber

längeren QBa fdrnett nur, m^nn es iUPlnter t(t, o^nc bafe man barauf öer*

foUen märe, im WJtnt^r einen „oer!üräten 2:em^oroIfa^" ju nennen. ?Ron l^at

bie SSerfürjung eben nur ha gefunben unb benannt, mo fic^ had Sateinifd^e

anbcrä auäbrüdEt al§ t>a^ ©eutjd^e: alfo einerfeitä bei feinen 9KitteImortfügungen

(Participium conjunctum ober Participium absolutum) gegenüber bem

bcutfd^en 9?elatibjaj unb bem beutfd^en 2;emporaIfa^, anberfeitö hd feinem

ut-©a^ gegenüber bem beutfd^en Snfinitiü mit nm |U (Edo ut vivam
3Sdj zfU nm ju Üben); bal^er ift nur \ia§ lateinifd^e (unb bamac^ oud^ had

beutfdbe) SKittelttort ein „öerfürjter SJebenfa^", unb umgefe^rt ber beutf(^e Sn-

finitiö ein „tjerfürater f^nalfa^!" — 9tber eine folc^e (Sprad|mengerei,'bie fid^ nod^

aug ber olten 3eit ^erfd^reibt, mo man aKein ha^ Sateinifd^e für „logifc^" auf^-

Qibani ^ielt, ift üom Übel, ^itt ©prad^e barf gunöd^ft nur öon fid^ auB bc-

trad|tct merben.

5. <©))ra(^e unb ®t^rlft SSon ber @cf)rtft ift bie ©prad^e av

ftd^ öottfommen unabhängig. 2)te (Sd^rift ift nur ein 9KitteI^ ®e?

f^rod^eneS für fpätere Seiten feftgu^alten. 5Da6ei ift fte nod^ ein un*

toII!ommene§ Wind; benn fie gibt ba§ ©efprod^ene nur fe^r teiltocifc

toieber. 2)ie Betonung, fotool^l nac^ ber ©tärle toic nac§ ber §ö^e,

unb bie (Sd)neIIig!eit be§ ©pred^enS— unb bamit au^ bie (Stimmung beg

©prectjerg — gibt fte gar nid)t tt)ieber, bie erzeugten 2aute nur ftücfmeife.

SSä^renb ha^ ©ejpro^ene eine beinahe ununterbrod^ene Sinie bilbet,

be^eic^nen bie ^uct)ftaben baüon nur einzelne , toenn aud^ toid^tige

5pun!te (34,3).

2)abei fielet bie ©d^rift gegenüber ber @^radC)e meift auf einem

öcralteten ©tanbpunlt, aud^ im ©eutfd^en. ©ie gibt geujöl^nlid) einen

©prad)5uftanb lieber, hm bie ^pxa6)t oft f^on feit Sa^r^unberten

aufgegeben ^at, fo 5. SJ. im®eutfd)en iteb, je^n, Stein, bie genau

genommen lip, jen, Sdjtatn ju frf)reiben mären.

itber^au»)t bedt fid^, maä bie ©(^rift bejeid^net, menig mit bem OJef^ro ebenen.

60 mad&t fie Unterfd^iebe, mo bie Sprache !eine fennt, a- 95. in ben gfättcn

©ater : faft : ^I|tltpp, marUCöln: Olfior, Stätife: Statte: (#äte)

Ä£^löÄ:5djlöJTer, ba«:baß, fialf^r : Ijjlfer, iFrcube : Käufer, bte

©rimmfiöen ;ffllarr^en ; bie luttjertfitje fitritje. Slnberfeüö beacic^net fie

lautliche Unterfd^iebc wiebcr nid^t in SBörtcrgruppcn wie ftft : fertig : fagc (28a),

Codier: fBöte (4ü), ßvnii : Öütfier (83e).
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SScfonberS ift bte Slnalogic Qud^ Bei bec gcftlcgmig bcr äußeren ©d^rift-

ßeftalt toirlfam, inbem fie SScrfd^iebenl^ettcn bcr Slu§fprad|e inner^ott einer

Sormcngrup^jc jugunftcn ber äußeren Üöereinjümmung in bcr ©d^rift auSgleid^t;

fo fd^reibt man ba0 fiinl» : biß fitntr^r, ber ffjetb : btt Äeiber, ber ©ag :

ble ©age, toäi^renb im 2(u§Iaut, tt)ic c§ früi^cr qu(^ bcr gaU toar, nat^ bcr

«lu^lprod^e fitnt, £eip, ®aft an jc^reiben tt)ärc (81 d).

©g ift bal^er grunbfä^ltd^ öerfe§tt, fii^ in gragen, tt)o bie 5Iu8*

fprad^e beg @d^rtftbeutfd)en ftrittig ift, irgenbtoie nad^ ber ©d^rift

richten ju tüoEen; unb ebeitfo ift e§, toenn aud^ auS crgiel^erifdicn

©rünben begreifH^, fo bod) minbefteng bebenf(id), §u Verlangen, ha^
man in fßljßn, ge^jen, ^tljzn oEeaeit baö l)r unb in Stein, fparen
aUeäeit ein pt, fp fpre^e unb nic^t ein fdjt, frlip (79).

9^ur ben 5Sorteil l^at bie Ungenauig!eit ber ©d^rift, ha^ fie

munbortlid^e Unterfc^iebe oft angenehm uerbecft.

IL

aSegriff unb Söefen ber ©prad^Ie^re (ober (Sramtnattf).

6« ^rten beö S5erfoljvenö (*^onetlf unb ©rommatlf). S)ic

fpra^lidfien ©ebilbe, Saute, SSörter, SSortöerbinbungen unb ©ä^e, !ann
man öon gujei üerf^iebenen ©eftd^t^punften auö betrad^ten. SJ^an fann

fie rein in ber ^Trt ber S^aturwiffenfd^aft beobachten, o^ne Ü^üdffic^t auf
bie ©ebeutung, bie i^nen innetool^nt. ^ann unterfurf)t man, mie fie

]^erOorgebrad)t merben, toie fie bem D^re erfd^einen, u. bgl. 2)a§ ift

bie ^lufgabe ber Sautmiffenfc^aft (^^onetü). S0?an !ann bei ber

S3etrarf)tung biefer (SJebilbe aber aucf) berürfftd^tigen, bafe fie Präger
einer beftimmten S5ebeutung finb. 2)a§ ift bie Slufgabe ber ©prad^*
miffenf^aft (6prad)Ie^re ober ©rammatü).

a) 5irigemetne ©i^radftttJiffenft^aft unb Sonbetötommotif. 'iJla^

bem Umfang beö ©ebieteä, ha§> betrautet mirb, unterfc^eibet man
eine allgemeine (ober pl^ilofop^ifc^e) «Sprac^lel^re unb eine (Sinjel*

fprarf)le;^re (ober Sonbergrammatif).
^ie allgemeine (Sprad^Ie^re jie^t momögtid^ alle (Sprarf)en in

ben trei§ i§rer S3etrac^tung; fie ftellt feft, Ujelc^e ÜKittel überhaupt
bem fprad)lid^en 5Iu§brurf bienen, unb fuc^t ju erüären, toie biefe

TOttel aufgenommen fein mögen (ügt. n^b. Doppelungen mie rafir
rafdy atö äKittel ber $erOor^ebung unb SSerftärfung [103,1 5(nm.]

unb n^b. 3ufammenrüdungen mie bxiVxqnmtx^t aU Sleime ju

S3ilbungen üon eigenen Umftanbötoörtcrn [141,4]). S)ie einjel«
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grammatif betrad^tet bogegen ein 6efd^rön!teg bebtet, ©ie unterfud^t

nur bte fprad§Itrf)en (Sigentümlid^feiten einer beftimmten @prad§genoffen*

fc^aft, fei e§ einer gangen ©prac^familie tt)ie be0 Snbogermanifc^en (8),

fei e§ eine^ einzelnen ©liebet biefer gamilie toie be& ©ermanif^en

(9), ober fei eö eine§ größeren Xeilg biefe§ ©liebet toie be§ S)eutfd£)cn

ober gar nur eineg feineren 2^eil§ tt)ie etoa be§ @c|tt)äbifc^en.

Unfere S)arftettung hztxa^i^tzt im ®runbe nur ba^ §od^beutfd)e (9).

b) Söefdjrctbettbe 8^ra(!ftle^re. 5lber nid^t nur bic ©röfee be§ be*

trorfiteten ©ebietsS, auc^ bie 5Irt ber ^etrod)tung !ann t)erfdE)ieben

fein. 9J?an !ann ftd^ barauf befd^ränfen, ben f^radEjüd^en S^^f^^nb —
entttjeber überall ober nur an einer beftimmten «Stelle unb §u einer

beftimmten ßeit — einfad^ ^vl beobachten unb ju befd^reiben. 9Kon

fa6t bann bic oerbreitetften i^rfd^einungen in Siegeln gufammen unb

üerjeid^net bie gäUe; bie nic^t gu ben jemeiligen Siegeln ftimmen, alö

$luöna§men. S)aärift bie befd^rcibenbe (ober bef!riptiOe) ®ram*
matü. ©ie mar frül^er aEein be!annt unb üblid^; im frembfprad^lic^en

llnierricl)t bebient man ftc^ i^rer aucö je^t nod^ gan§ üormiegenb. @ic

ift aud^ ^eute unter Umftänben nod^ fel)r üerbienftlid^ unb liefert jeber

ber folgenben S3etrad^tung§meifcn hk fidlere ftofftid^e (Srunblage.

c) @eftölc^tU(^*öcrglei(8ett5e «Slitac^forfd^ung. Wlan !ann aber

aud^ weitergeben unb beftrebt fein, bie beobachteten ^fc^einungen ju

cr!lären. grüner na^m man ju bem Q'^zd feine 3"Pitc^t ju einer

5lrt p^ilofopl^ifc^er ©prai^le^re: man fuc^te bie fprad)lic^en Xatfad^en

in @in!lang §u bringen mit entfprec^enben formen beä ©enfeniS.

5)abei legte man aber nid)t ha^ natürlid^e ®en!en jugrunbe, fonbcrn

ba^ funftgered^te, gefd^ulte (logifd^e) teufen. Man l^atk alfo eine fatfd^e

5tuffaffung bon bem ^erl)ältniä §mifc^en SDenfen unb 6pred^en. (3)

unb Überfall ganj, bafe fic^ bic ©prad^e fortmä^renb öcränbcrt, unb

jtoar o§nc 9tüdfi^t auf bie S)enfgefe^e (2).

@ine rid^tige (Srflärung fprac^lid^er ©rfc^einungcn !ann nur bic

gefc§id|tlid^=öcrgleirf|enbe ©prad^forfc^ung geben.

^ie gef d£)id^tlid^e ©prad^forfd^ung oerfolgt bie ganje überlieferte

(Sntmictlung einer «Sprache. «Sie toeig meift, morauä bie eingclnc

fpra^lid^e (^rfd^einung — j. SB. ber n§b. Umlaut in gormen »ie

iBädjB neben ßartj, ^äufßr neben flaus, käme neben kam (58 B)—
entft<inben ift, unb ift baburd^ aucl) in ber Sage, fie ju berfte^en unb

ju erflären. greilid^ ftnb ber gefd^ic^tlid^en Söctra^tunggtoeifc

aud^ t|rc ©renjen geftecft. Oft reid^t eine fprac^lid^e @igentümlic§!cit

über bie gefc^ic^tlid^e Überlieferung gurüdE (j. ö. bic (Snbung -er in

ben SD^cj^räa^löformen £ämmer, ^ixljmXf ÖBier). 2)ann ^ilft oft bie

oergleic^enbe 93etrac^tung meiter.
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2)ie üergleic^enbe ©prac^luiffenfd^aft betradjtet immer

mehrere Sprachen ober ^unhaxUn, befonberg na^ bemanbte, ju

gleicher 3«it itebcneinanber , unb fic fiid)t bte (Eigenheiten ber einen

mit entfpred^enben @rfd)einnngen ber anberen in S^ejie^ung ju fe^en.

3)aburd^ fäÖt oft Sid^t auf fprac^Iic^e S3i(bungen, bie ber rein ge«

fc^id)tli(^en ^Betrachtung bunfel bleiben.

5l6er alle 9?ätfel (oft auc^ bie öergleid^enbe <Spra^tDiffenfd^aft

nicf)t. ^ann §ie^t man oft bie allgemeine (Sprad^forfd^ung ju 9f?ate

unb unterfucf)t bie einfc^lägigen SBer^ältniffe in nic^t öermanbten

<£prad^en unb ©prad^gruppen. ®ie Äufüdrung natürlid^, bie biefe

allgemein Oergleic^enbe S5etrad^tung etma gibt, ift üiel meniger

fid)er al§ bie ber engeren üergleid^enben 33etrad)tung. ®enn M öer-

roanbten Sprachen ift bie 2Ba§rfrf)einlid)!eit, ba^ ä^nli^ auöfel^enbe

©rfcfteinungen auc^ innerlid^ §ufammen^ängen, immer öiel größer alg

bei nidjtoermanbten.

Sf^atürlicl) gibt bie einfache geftfteüung be§ ^atbeftanbe^, beö

augenblidli^en n)ie be§ gefd^id^tlicf)en, aber noc^ teine abfd^liefeenbe

(Srflörung, fonbern nur eine ©runblage unb ein äJJittel baju. Söeiter

unb tiefer in bie (Srfi^einungen §inein fü^rt bie $f^cf)ologie, alfo

bie SBiffenfrf)aft, bie bie menfd^lid^e ©eiftegart, il)re (SJefe^e, 93etäti^

gungen unb Sugerungen naturtt)iffenfd)aftlid^ unterfuc^t. Saut^ unb
^ebeutunggmanbel, glejion unb ©a^bau n)erben erft fo einigermaßen

burc^fi^tig unb begreiflid).

S5on ber 5lrt be§ Setriebe§ l^öngt aud) bie ©röße be§ 9lu^enö
ab, ben bie fprad^tt)iffenfd)aftlic^e Söetrad^tung gemäljrt. ®ie einfacl)e

SBefd^reibung fprarf)li^er Suftänbe ift nur ein äußerlidjeö SO^ittel be-

fonber§ für bie (Erlernung frember (gprad^en. Sie miffenfd^aftli^e

S3ctrac§tung§meife erlei^tert aud) bie (Erlernung unb .ganb^abung

einer (Sprache, nid)t nur ber grembfprac^e, fonbern aud^ ber 3J?utter*

fprad^e. daneben aber gibt fie einen (Einblid in ha^ SSefen ber

menfd^lid)en @pred^tätig!eit unb bamit eine getoiffe Äenntniö üon bem
SBcfen be§ 3Kenfd)en felbfl.

7. Slößtensung uttD Einteilung t)e0 (SebicteS.

a) ©rammatü, SSörterbuc^ unb ©tiliftü. ^ie (Sprachlehre

be^anbelt iljren Stoff nur oon allgemeinen ®eftd^tgpun!ten auö.

©ie unterfucl)t bie fprac^lid^en (SJebilbe nid^t im einzelnen, fonbern

nur olg (SJruppen, mit anberen Sßorten: fie jie^t nur allgemeine

S5egrip!laffen (Kategorien) in öetrad^t. S)ann fteHt fie j. 35. feft,

toie bie ©ubftantioe unb ^Ibjeftiöe bie Qatjifoxm unb bag ®efdl)led^t

bejeic^nen, unb hjie fie bie toerfc^iebenen tafuö bilben mie bie geit»

mörter i^re Q^iU unb 9J?otUöformeu geftalten, mie bie nerfc^iebetten



14
' (Knlcitung.

©ajarten gebaut toerbeit, u. bgt. dagegen tft t^r im aUgemetncn

gtci(^gütttg, tt)a§ ein einzelnes Sßort ober ein beftimmter ©a^
bebeutet. ttjaS ein einzelnes SBort aB ©rttjeiterung ju ftd^ nimmt,

alfb ob ba8 unb ha^ 3^^^^^^^^ ^^" ^otiü ober ben ^ffufatiü nac^

fi^ oerlangt, derartige (Singel^eiten gehören nid^t in ha^ ®ebiet ber

©pra^Ie^re, tüenigftenS nic^t ber n)iffenftf)aftlid|en, fonbern müffeti im

Söörterbuc^ befproc^en Ujerben.

5lber bie (Sprachlehre gibt ebenfonjenig ^u^funft barüber, toelti^c

einzelnen SBort* ober «Sagformen jtoar bem Sud^ftäben nai^ fprad^*

gemä§ ujären, aber bod^ nid^t üblid^ finb, tüeil gufällig eine gett)iffc

(Sprad^genoffenfc^aft einen beftimmten ®eban!en mit anberen TOttetn

auggubrücfen beliebt, ^iefc 5lufgabe überläßt fie üielme^r ber Se^rc

ton ber beften ^arftellungöart (ober ber ©tiliftü), bie feftjufteilen

l^at, toictoeit bie an fid^ §uläfftgen gormen aud^ geeignet finb, bie

einmal gugrunbe liegenben ®eban!en jtoedentfpred^enb mieberjugeben.

@tne Befonbcre 9(rt ber ©tiliftif ift toiebcr btc öerglcic^cnbc ©ttltftü,

bie btc Stuöbrucfgmittel öerfc^iebener (S^rad^en oncinanbcr miBt unb il^rc Unter-

fd^icbe fcftfteHt (j. SB. SBiebergaBc beS beutft^cn man gct^t im Sateinifd^cn burd^

^jafftöijd^eä itur, ober bcä beutfd^cn ©tärletonä burd^ franjöfijd^e Umfd^rcibung

mit c'est: *®cr Äöntg ttJtß eä' == c'est le roi qiii le veut), btc aber au(| ben

grammotifd^en gormcnfd^a^ mehrerer einacincn 6d|riftftettcr befd^rcibt.

b) Einteilung be§ ®ebiet§, ^m eingelnen läßt fid^ ber Stoff,

ber ber @prad£)Ie^re nad^ biefer ^Ibgrenjung äufößt, toiebcr nad^ jtoci

®efid^t§pun!ten einteilen.

WHan fann bie Setrad^tuiig ber gorm fd^eiben öon ber S8c*

trad^tung ber S3ebeutung.

'^aii) ber gorm jerlegt fic^ t)a$ Sagganje in rein lautlidEic

5lbf^nitte: in @pre^ta!te (^at er biB
|
ßüdjer? dBtn Arjt | tjat

bas ^au0
| gekauft), in (Silben (ober SautmeHen, 37) unb in

(Sinjetlaute; feiner iöebeutung nadC) gtiebert er ftd^ bagegen in

SBortgruppen unb inSßörter; unb biefe SBörter mieber enthalten

meift nid^t nur einen (Stamm, fonbern aud^ iöilbungSteile (35or*

filben unb ©nbungen).

demgemäß bet)anbeln n)ir in jmei üorbereitenben 5lbfd§nitten

biefe ©runbbeftanbteile: in bem erften bie 2autc unb bie (Silbe mit

i^ren allgemeinen ©igenfd^aften unb i^rer (^ef(^idE)te, in bem gmeiten

bieSSörter (bieSöortbilbungunb bie gtejion ober Sßortbiegung);

in bem britten, bem |)auptabfc^nitt, betrachten toir ba§ Sagganje
(ober bie Su^erung', 287).

^rft^crc (Einteilungen. S)tefe ©toffücrteilung ^at i^rc lange ®efd^id^te.

IRan unterjc^ieb itoat feit bem gricd^t|d^-römi|d^cn STItertitm bi« auf unjere jage
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meifi Soutlc^rc, iJormcnlc^re iinb (S^ntaj (©a^Ie^rc), trennte biefe aber öon*

cinanbcr unb in i^rem S«"«^ oft gona üerf(Rieben; Befonberö hjurbe in bte

@Q|Ie^rc genjö^nli^ alleS üertoiefen, roaS man fonft nid^t untcrbrot^tc. ^ie

neuere toiffenjd^aftlic^e Setrod^tnuß Befi^ränlte nad^ bem SSorgong ^. ©rimmS
bte ©^ntaj ober ©o|le^rc getoB^nlid^ auf bie ©arfteHung beä ®ebrou(^3 ber

SSortarten unb ber SBortformen; bie fonftige nte^r ft^ulmäfeige neuere 93t*

l^anblung bogegen mifc^te na(^ bem SOhxfter ber alten loteinifc^en ©rammotif in

bie cigentlid^c ©c^Überung beS ©a^eg auSgiebigc ©rörtemngcn über ©cbraud^

ber SSortarten (wie Slrtifel, Pronomen, ^o^Iwörtcr) unb SQSortformen (teie Son-

junftiö unb ^^mperatiö, ^n^nitiö unb «ßartijip). (grjl So^n 9lie3 »erlangte fd^arf-

ftnnig eine |)ünftlic^c ©c^eibung fotool^I üon ©rammatif unb ©tiliftif »ie oon

SSort unb <Ba^. ©r tjcrroieä bie 9lbf(^nitte über S33ortartcn unb Sßortformcn aui

ber ©a^lel^re unb [teilte fic unmittclbor neben bie bil^erige fjomtenlc^re, |o boft

beibe ein ®anjc8 für fi(^ bilbeten, bie SBortlei^re: »ä^renb bie eine bie gorni

be§ SBorteä bei^anble, Betrad^te bie anbere feine 93ebeutung. @o gliebertc er ben

©rommatifftoff an fic^ in brci Steile, Saut, SBort unb SBortgru^)|>c (mit htm

©0^), unb em^fal^I jebcn biefer brci 2;eüc gu bctrad^tcn bon ben beiben ®efi(^tS-

^unften ber ?5orm unb ber 93ebeutung.

Slbcr gerabc biefe ©toffbcrtcilung leibet an gtoei ^t^lttn, bie anbere, öor

aUcm ber bebeutcnbfte unter ben fc^toebifd^en ©rammatifem, 31. S^orcen, in i^ren

Einteilungen au bermcibcn fud^en. S)cr Sout fielet neben bem SBort anberä als

bie 9Bortgru|)^e, wie furj guöor fd^on angebeutet toorbcn ift, unb anberfeitä be-

fielet ber ©0^ nt^t immer auS einer SBortgni|)^e, fonbem, teie in €omm! lat.

canto, oft aud^ nur auS einem einjclnen SBort (287. 288).

IIL

®te beutfdie Qpxaä)t im ^retg t^rer aSerrtjanbten^ i^re

fpätere ©Keberung unb il)re ©ntnjtdlung im aßgemeinen.

8* ^tt§ 2)eutf(^e im Greife feiner ^ertoanöteti. ^ie bcutfd^c

©pra^e bilbet einen XetI beö (SJermanifd^cn. SDoö ^ermanifc^e ift

nac^ bem %u§>tot\^ feineö S3aueg unb fctneg SJÖortf^a^eö ouf baS engftc

öemanbt mit 1. bem 5lrifd^en (ober 3nbifd)=Srantfd^en), 2. bem

5lrmenifc^en, 3. bem ©ried^tfci^en, 4. böm^IIbancfifc^en, 5. bem

2^taUfcf)en unb feinem njid^tigften S^eig, bem Öateinifd^en (öön

bem tt)ieber bie heutigen romonifc^en ©prad^en obftammen: ^ortu*

Qiefifd^, ©panifrf), Äatalanifd^, ©übfranjöftfd) ober ^roöenjalifd^^^

SRorbfrangöfifd^, Stalienifd^, ha^ 9f?ätoromanifd^c in ©raubünben unb'

2^irol, unb enblii^ Siumönifrf)), 6. bem S^eltifd^en (üon »etd^em fid^

bis ouf l^eute SDhtnbarten erhalten l^aben in bem ^rifd^en, bem

©d^ottifd^en, bem SBatififc^en ober Sttjmrifd^en in SBatcS unb bem
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5lrcmorif(^en auf ber ^Bretagne), unb 7. bem S8aIttfd^=<SIatotfci^en

(ober 5ntpreu6tf4*Sitciutf(^*(öIatt)if(^cn). Wlit biefen feinen $8erh)onbtcn

morfit bag (SJermamfrfie jufammen ha^ Snbogermonifc^e au^. ^afe

biefeS Snbogermanifd^e — unb bamit auc^ ha^ (SJermanifc^e in feinen

5(nfängen — juerft in Elften gefprod^en toorbei^ fei, ift big jc^ nid^t

beriefen; e§ !önnte auc^ öon tjornl^erein in ©uropa §eimifcl§ getoefen fein.

9. ^le ©Ueberung beö ©ermamftften, öefonberö beö ^eutft^eiu

^a§ ®ermanif(^e serfiel fcf)on in ber 3^^* '^^^ S^ölferroanberung, tt)0

e§ un§ guerft in größerem Umfang entgegentritt, in bog Oft«

germanifc^e unb in ha^ SBeftgermanifd^e. ®a0 Dftgermanifd^c

f^ieb ftc^ in t>a§> SSanbilifd^e unb in ba§ S^orbgermanifd^c.

^ag Söanbilif^e umfaßte öor altem ^a^ (SJotif^e, bif ^pra^e

ber alten Oft* unb SBeftgoten (urfprünglic^ ftjeftgctifc^ ift Die ^ibcl*

überfe^ung beö ^fd^ofä Söulfila 311—383 n. %i)x.), ha& SBanbalifc^c

unb ba«^ SBurgunbifd^e. ku§ bem S^orbgermanifd^en |Äa fici^

bie {jeutigen ffanbinaüifd^en ©prad^en entn)ic!e(t: im 9^orbnjeften baS

S^Iänbifc^e unb ha^ 9^orn)egifc^c (mit ber angeblich tjon (Sämunb

ftammenben großen ^open^agener Öieberfammlung aug bem 13. Sa§r*

^unbert, mit be§ 8!alben ©norri „(Jbba", biefem 'Sc^rbud^ ber

^ic^tfunft', unb mit üielen alUn profaif^en ©agenerjö^tungcn), im

Dften unb ©üboften ha^ ©d^toebifc^e unb ha^ ©änifd^e.

®aö SBeftgermanifd^ejerföIlt 1. in ba0 Slnglif4«griefifc^e,

ben SSorläufer einerfcit^ be§ heutigen griefifd£)en, anbcrfeitS bc3

Slltenglifdden (mit bem „Seomulf") unb bamit aud^ be« ^^eucng*

lifd^en, unb 2. in \)a^ SDeutfd[)e.

®a§ ^eutfd^e fd^ieb fid^ im Sauf ber 3^^^ ^^ ^^^ $Äieber*

beutf^e, ha^ nur in ben heutigen 9?ieberlanben frönfifc^, fonft

aber mefentti^ fäd^fifd^ ift (altfäd^fifd^ ift bie ©prad^e be§ „^elianb"V

unb in baö ^oc^beutfd^e. ^ie ©renge jtt)ifd)en beiben bilbct ^eutc

ctuja eine Sinie 5tac^en:=2)üffelborfsÄaffe(*9lorb]^aufen*9ßittcn]&crg«

gürftenberg a. O.*^ofen. ®ag Sfiieberbeutfd^e lebt l^eute fort im

glämifc^en unb ^otlänbifd^en unb in ben platt- ober nicbcr*

beutfc^en 3)Junbarten. Sm Sfiorben beöl^od^beutf^en Gebiet« fprid^t

man mittelbeutfc^ (im ein§e(nen mittel[r]^ein]fränfifc^ an SR^ein

unb9}?ofe(, r^einfrän!if^unbfüb[r^ein]franfifd^fübIid^baöonbi3

Sßeißenburg, oftfränüfd^ öftlic^ t)on beiben big jum gi^telgebirge,

femer t^üringif^, oberfäc^fifd^ unb fc^Iefifrfi), im ©üben etttja

ber Sinie 3a^ci^n'^eißenburg*(5ttlingen*2öilbbab»£ubtt)iggburg a. $R.«

@tlmangen*®id§ftäbt*9^ürnberg oberbeutfd^ (unb jmar toeftlid^ alc^*

mannifd), im ©Ifaß, in SBaben. Württemberg unb ber (gd^meij, i^ftlicö

ba^rifc^*öftcrrcic^ifcl)). ^odjgiltOftfranfen bieten auc^alöoberbeutfd^.
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Überliest:
a) ©ermanifd^

Pftgemanifc^ aSeftacrmanif^

gBanbUtf(^ gtoibgermanifc^ Singlitc^^Snefift^ 3)eutfc^

Sötlfi^ilanböäfi^ äBeftnorbiTt^ Pftnorbifc^ tltengUrc^ «Itftiefift^
^"^^^ '^^

»urgunbif(^
^lönbife^'lRonoeöiy^ Sc^ioebif^ Säniyd^

gicueilglift^ SReu^cfifi^

b) 2)e«tfd^

9liebeibeutf(^ $o(f)beutfd^

3fläinif(fi» «Riebet. SPHttcIbeutfd^ C6crbeutyd^

*Äb?r. ^'**^^*^'^
'.3ftänlif(^ Jlürtngifd^ Oberfäd)fifc^ Scölcfifc^' '«leinau.^ öovtifc^.'

frönf) (mittel., Sd)iDQDii(§ ßftercei<^.
' rbein»

unb füb«,

oftfränfifc^)

ßeitlid^ trennt man baö ^eutfc^c in brei 5I6)c^nitte, eine ültefte,

eine mittlere nnb eine neuere ßeit, unb man unterfd^cibet bementfpred^enb

bei bem ^oc^beutfd^en 5lIt^od)beutfciö, 9)^ittet]^ocf)beutfc^, 9^eu-

^od^bcutfcl^, unb bei bem S^ieberbeutfc^en ebenfo 5ntnieberi)eutfd;,

aKittelnieberbeutf^ unb 9^eunieberbeutfc^.

Sllg ©renje jmifd^en ber älteften unb ber mittleren Qzxt nimmt

man gettjöl^nlid) etma ha^ Sa§r 1100 an. ß^^W^^ ^^^ mittleren

unb ber neueren Qtit ift e§ fc^mer, einen beftimmten @infd)nitt ju

mod^en. iD?an ^at bie $^a^re 1500 unb 1650 baju gemä^tt, unb gtüar

1500 natürlid^ mit DfJücffidjt auf bie ^egrünbung ber neu^od)beutfd)en

©^riftfprad^e burd) Sut^er. SDcan l^at aber auc^ bie mittlere Qtit

nur big 1250 reichen lafj'en unb bie ßeit öon 1250—1650 a(§

Übergangszeit gmifdien SKittel* unb 9^eu^od)beut[d^ be^eic^net.

10. ile ©rüttbe für Diefe ©ftcberung. 5iae biefe räumlichen

unb jeitUd^en Unterfd)eibungen grünben fid) auf beftimmte (&rfd)einungen,

bie im SBerlauf ber gefd^iditlid^en (Sntmidlung ber ©prad^c §utage

getreten ftnb.

SSon bcn anbcrcn inbogcrmanifc^en ©prad^en f^tbt ftd^ boä ©ermanifti^c

ab btitd^ jnjcierlei: eine regelmößtgc Untgcftoltung gctoiffcr Äonfonanten, bie jo-

gcnanntc crftc ober gcrmanifc^c Sautöcrfd^icbung (77) imb burc^ tit

geftlegung beS ©törfctonä ouf ber erften, ber SBurselfilBc, btc Suraelbetonung
(52. 91c).

SHe a:rcnnung beä ^ermanifd^en in feine öcrfc^iebenen BftJeigc ijt t)crbct»

geführt toorben bcjonberS burei^ lantlid^e SSeränberungen unb burc^ bie @e-

^altung ber SBortabtoanblnng (iJIcjion).

®ic @|)aJtung beS 5) eut jcöen in Dbcr-, SKittel- unb Slieberbcutfc^ ift öor-

ne^mlid^ bie fjolge eineS neuen umfoffenben 3ö3anbel§ ber Äon|onantcn, ber atociten

ober (^O(^)beutfd^en Soutoerfi^icBung (77,3. 78).

^ad ^It^oc^beutjd^e n^ieber n^irb ^um ^itteIl^od^beut|d^en burc^ bie Hb-

f(^»8d^ung ber früheren ooDen (Sclbftloutcr ber ©nbfilbcn ju bem glctf^förmigen e

Süttetlin, ^ie beutfc^e Spraye bec ®cgcn5Pnvt 2
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(69); unb üom 97^itiel!^0(|beutf(^en uttteif(^eibet ftc^ bad ^leul^od^beuifii^e,

tocniöJlöiS in bcr ©d^riftf^rad^e, l^au^tfäc^lid^ burc^ einen brcifad^cn Sauttoanbcl:

1. huxd9 bic SSetwanblnng ber öltcren SJoIalöetBinbnngcn uo, üe, ie

in bic langen einfad^cn SSofalc ü, tt, i (48,2); 2. bnr(| bie SBcrtoanblung ber
Alteren langen ^ofale ü, ü, t in bie ^ofalöerbinbungen au, oi, ai (ge-

fe^cBen an, an : «t, jel : at; 48,1); 3. bwrd^ bic 2)e^nnng bcr furgcn 9So!ale
ber früheren offenen (furzen) Sonftiben (60). 3n bicfen feit SScßinn beS atoölftcn

3a^]§unbcrt3 eintr^tenben ii^autbetoegungen fontmt no(^ 4. ber ^uSgleid^ bed

©tamntöofaW in bcn fjormen beä ftarlen ?ßrStcrituni8 , ber um bie SRitte be*

17. ga^c^unbertö öoUjogen ifi (235). SBenigcr fommt in SSctrod^t bic Segrfln'

bnng ber neu^od^beutfd^cn @(^riftf))rad§c burd^ Sut^er.

11. 6(iftrtftf|jrtt(ije unh WmHtttn. '^k crfteit Xrögcr bcr

©Übung in S)eutf(^Ianb, bie 9J?önc§e, fc^rteBen, auä) toenn ftc S)eutfd^c

toaren imb S)eutfd§ fprad^en, bod^ nur Sateintfd^. ©rft nod^ unb nad^

Bcbicntcn fte fid^ für i^re ^ufjeid^nungen aud^ ber ©^rad§e beS un*

gebUbetett '2)iot', b. i^. „i8oIfeg^ ber „beutfd^en" b. 1^. eben ber öolf«*

m&fetgcn ©^jroti^e (a^b. (?w^5ä; 'öoügmäfeig*, öon o^b. cZio< 'SBott').

2)abei l|tetten fte ftd^ genau an bic tl^nen gel&ufige 5(u8fprQd^e, jebcr

fd^rieb feine eigene SWunbart. @rft im Sauf öieler ä^a^r^unbertc

bilbcten fid^ bic 5tnfä|e ju einer öon ber jetoeiRgen Ortgau§f))rad^c

unabhängigen unb toenigftcnS für getoiffe S^ad^bargebtete ntaggebenben

©d^reibergetDo^n^eit unb bamit gu einer ©d^riftfprad^e.

S)a§ frf)on in ber ntittel^od^beutfd^en 53Iüte5eit eine toefentlid^ ober*

bcutfd^ gefärbte @d^riftf:prad^e beftanben l^abe, ift frül^er oft bel^au^tet,

aber auc^ emftlic^ beftritten toorben. S)o^ ift eine getoiffe @in|ett
aud^ für bag aj^ittell^od^beutfd^e nid^t abäuleugnen. ©td^erlic^

bringt aber feit bem 15. Sa^r^unbert eine größere @tetig!eit unb
©inl^eit burd^ in ber Äanjiei ber (ujemburgifc^en unb ber l^abg*

burgifc^en Äaifer. ^iefe gemäßigt ^od^beutfd^e !aiferli(^e Äanjici*
fprad^e toirb balb aud^ für bie @d^reibämter ber ^Reid^gfürftcn,

barunter j. ©. be§ ^rfürften t)on @a^fen, unb ber (BtäW mafe*

gebenb. 'äU Sutl^er auftritt, finbet er fd^on eine §lrt (Scbriftfprad^e

öor. 3(13 falber Dberfod^fe !ann er fi^ i^r leidet anfdöliegen; burd^

fein 5lnfe^en unb feine Söibetüberfejung unb unterftü|t burd^ bic

©n^eitgbeftrebungen ber großen ©rudfereien ju S5afcl, ©tragburg,

Htm, 5lug§burg ufttj. berfd^offt er i^r in »eiteren Greifen, junäd^ft

be§ proteftantifd^en ^eutfd^IanbS, 5lncrfennung unb SSerbteitung; unb
ba biefe ©egenben itä^renb ber näd^ften jtoei Sa^r^unberte in unfcrem

SSoterlanbe bie geifttge gü^rung übernel^men — man benfe an bic

©prac^gefettfc^aften, an bic beiben fd^Iefifd^n ®id|terfd^u(en unb an
©ottfd^eb, in bem fic^ bag „meignifd^e ^eutfi^" fogufagen üer!örpert—

,

brängt fid^ i^re ©prad^e auc^ ben übrigen Sanbegteilen auf. ®od^
befte^t noc^ lange ein fühlbarer Unterfd^ieb jtoifd^en ben cinjelncn
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©egenben. 2)te ©d^toet§er ^aller, SSobmer unb SBreittnger unb bcr

©(^toabe SBielanb fallen noc§ burd§ bic lanbfd^aftlic^c gärbung i^rcr

©prac^e im übrigen ^eutfd^Ianb auf. @rft burd^ bic SQSirffamfeit

unterer Kaffifd^en S)i(ä^tcr unb ©c^riftfteller tft feit bem ^uSgang

bed testen Sa^rl^unbert« eine fojufagen allgemein anerfannte ©c^rift*

fprad^e gefc^affen toorben. ©ie ift im (^runbe mittelbeutfd^, gc«

neuer oberföc^fifd^ (9).

©in getoiffer Spielraum ift aber immer noc§ geblieben unb toirb

immer Bleiben. 3Bie 5. f8. Seffing, ®oet^e unb ©exilier öielc fprac§*

lic^e Eigenheiten i^rer §eimat beibehalten, fo finben fid^ auc^ bei Den

heutigen ©(^riftfteßem immer nod^, njenn au(^ manc^mol nur öcr»»

cinjelt, lanbfd^aftlid^e SBenbungen unb ^tu^brüdCe. Unb eS ift cht

^lüdE, ha^ fie fidft finben; benn fte bringen in bic altcmbe unb er*

ftarrenbe ©d^riftfprad^e auä ben Sö^unbarten immer neueg Seben.

SBorerft bilbet biefe ©c^rtftfprad^e aber eine Einheit auc§ nur

auf bem ißa|)ier; fie ift hxä ^eute nur eine gefd^riebene ®cmein*

f^ad^e, leine gefprod^ene, ti)enn fid^ bic ^egenfd^ aud^ aHmä^lidl^

mc§r unb me^r abfd^leifen.

Äeine ©egenb in ©eutfd^lanb befi^t aud^ eine fol^e 5lu§fprac§c,

hai fie für bic übrigen unb für bag 5luölanb aU SWufter gelten

!dnnte. |)annoüer ift lange Seit bafür auggegeben toorben, befonberS

im ^uälanb, öielleid^t infolge feiner ftaatlic^en öejie^ungcnjußnglanb;

aber mit Unrcd^t; fein 'fpigeö* pt unb fp (in S>tetn, fpi^) unb fein

ä*farbigeg a (in ^gter, ©(j^gtermgUr) j. ö. finb ju fe§r lanb*

fc^oftlic^. @ine mufter^afte ^lugfprad^e, beren ©runbjüge aud^ auS*

brüilid^ feftgelegt morben finb burc§ einen befonberen 2luSfc^u6 öon

X^eaterleitem unb ©ele^rten, unb bann in il^rem 2luftrage §erau3»

gegeben öon %f), (Sieb0, geben ^eute nur erft bic guten SBül^nen.

haä) il^nen n)irb fid^ ber^ ©ebrauc^ aÖmäblic^ ttjo^l eintgermafeen

rid^ten. ©ine öottftänbige Übereinftimmung ift bem SBefen ber ©ad^c

nad^ überhaupt ni^t möglid^ unb aud^ in anbcrcn ßönbern, 3. S5. in

granfreid^, ©nglanb, Italien, fRuglanb, ni^t burd^gefü^rt; benn iebe

©d^riftfprac^e befielet nur ofö gebadeter 2)urd^fcl)nitt ber mannigfaltigen

g&rbungen einer lebenbigen ©pra(^e.

Umgangdflirai^e. %a9 Sltttelbtng itoi^tn @(|riftfpra^e unb Shtnbait,

baS Befonberd in ben ©tobten gcf^Jtod^cn toitb, nennt man UmöangSjprat^c.
©ie ift in mehreren SIbfhifungen öor^anbcn, ic nac^bcm fie fi(§ me^r an bie

©d^rift ober nie^r an bic äßunbart anlehnt. Xctl an bicfen Sttflufungen ^oBen

ffimtlid^c Xeilc ber ®rommatif, bie Soute (lrabOT= ^ab3n:70), bie SBortbilbung

(Cattferel=CI5elanf«), bieSlbtt)anbIwng(2Re^ra.IHn0<r: 191 a, ^aute ^ieb*),

bcj Qa^bau (»orliebe für ipauptlä^e, Abneigung gegen ben ©enetio: ba« (Knbe

tf0n ber Batl^i : 328, S9ü)oriugung bed ßoniunititid ber Vergangenheit: iStan

2*
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fagt, er roare krank = ex f^i krank 447—50) n, bcjl. (453, 3), aBer andf

ber SL^ortfc^ol^ {im ^h^). Stulle 'beleflteä S3rßt(^en', im §od^b. alg 'gemö^n-

lid^' iifiü.)-

(»tönbcöfprac^cn. StBcr aud^ nac^ ©tcnben imb berufen ift bte <Bpxaäit

gcglicbert. S)er 9?i(^lcr nid^t nur rcbct anberS al§ ber ©ecmonn, ber Slrjt anbcrä

aU ber ©celforger, fonbem au(^ bte ©tubenten, bte uml^erjtel^cnbcn ^änbler
(.t)aufierer), bic ©auner (Sanbftreid^er) l^oBen t^re Befonbere ©^rod^e, in ber

3lBtt)onbIung foluo^l olä auc^ Bejonberä in ber 2Bat)I ber SSörtcr.

12, ^inflüffc fremöcv ®;|)rot^ett. Sm ganzen Sauf feiner ©nt«

iDtcEIung ift ba§ ©eutfdje ftar! üon fremben ©|)rai^en beeinflußt tüorbcn.

Sri ber ätteften geit, 6i§ Ujeit in ha^ 9J2ittc(aIter {)incin, njtrft

ha^ Satcin.

©d&on unter ber §errfdjaft ber Diömer ü6crnaljmen bte ©eutfc^en

auB Statien mit ben eingeführten ©egenftänben aud^ bie S5e5eicl)nungen

für öerfdjiebene ^flanjen, Xiere, ©eräte be§ 3^er!e^r§ unb be§ |)au§s

I)alt§ u. bgl, n)ie ^trfije (ceresia), ^firfidj (j^erslcutn), 'Brühl) ti

(aiepuUa), ^ztüä} {rädJc-em), Catttdj [laduca), ©fei (asimis), $)fau
(päw), Sadi (s«ccws), ßnrb (corh-em), Siegel (sigUlum), Spiegel
{speculum), Safßl (tabula), ®tfdj (c?«sci<s '©djüifel' uflü.)-

STber aud) nad) bem ©turj beö 9^ömerrei^e§ ^errfdjte in 5?irc^e

unb ©d^ule, in ber Sßertoattung unb im (SJeric^t tt)ie in ber SBiffen*

fdjoft bie frembe ©prad^e. 9}?an rebete üon ber jM^ ffß, bem ^xxzfitXf
bem ^bt be§ ^InftßrB, ber ^djule, ber ®tnte, ber $)adjt, ber

pjet^t, bemföatfer, bem ^FtBber, bemflflafter, bem ;^rjt (missay

frreshyter, ahhatem claustri, schola, tincta, pactum, posna, Caesar, fehris,

[em]plastrmn, archiater). ^ie ®e ift liefen prebigten ßateinifc^, bie

(S^efe^e unb Ur!unben tourben lateinifd^ abgefaßt, unb Sateinifd) reben

unb njomögli^ aud) benfen foUte f^on berjenige lernen, ber in bie

Älofterfd^ute eintrat.

Sn ber ^t\i ber Äreuggüge, al§ bie S^itter bie franjöftfci^en

(Sitten bei ung einführten unb unfere ^idjter fid) in §elbengefang

unb 9)änncbid)tung bie meftlid^en 9fiad)barn jum SSorbilb nal^men,

brangen fran§öfifd|e SSörter unb @ü|e auö ben fremben SSorlagen

in bie beutfdje ©pradje ein. Sn ®urntBr£n unb 'KhzMitViZiXi fud)te

man jDrciB im gewinnen, unb al§ feine jM anter galt e^, feine S3e*

fannten gu begrüßen mit bem 9^uf Dieu yous salue.

3m 15. unb 16. ^a^rl^nnbert, njo bie ^elel)rten fid) Ujieber

einge^enb mit bem gricd^if^^römifc^en Altertum befdjäftigten, unb mo
ba§ römifc^e 91ed^t in S)eutfc^(anb eingefüf)rt tourbe, erneuerte fic§

ber Einfluß be§ Sateinifdjen. ®ie SSiffenfdjüft unb bie (5d)ule i^er*

roanbten Iateinifd)e gad)augbrüde, unb öor ®eric^t 5. 33. fü()rte ein

^öuohat,bcr3nra linbiert^attc, ben ^llrDfeTj für feinen jltlicuten.
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Scfüitberö btc @tubentcn)prad)e f)at berartige 3lu§brücfe lange erhalten,

oft mit§tffe be§ beutfd^en 8|)ra%uteg fd^erj^aft üerme^rt (burfrtjtkös,

©röbtanuB, SrIjrauUtöt) unb in bie ©emeinfprad^e eingeführt (105).

5(uf ben Wönä), htn Dritter unb ben ©eleirten folgte ber ^üuf:=
mann, ber @oIbat unb ber ^beL 9lad^bent feit bem ©eginn ber

S^eujeit attmäl^Ud) Slusbrücte beö §anbelg unb beö ©elbrtjefeng ou^
Stalien, befonber^ ber Sombarbei, übernommen morben toaren, hjie

£onto,ßaffB,i8ankrott(it.6awcoro^fe),Spefeit,i?olto, Prokura,
Agio, JDtßkont, Combarb, brachte in bergeit be§ ^reifeigjä^rigen

Ätiegeg ha^ frembe ^ieg^üol! ga^treid^e italienifd^e unb f))anifd§e

Srocfen mit in bo§ ^^iä), bie Oon i^ren beutfc^en ©enoffen, i^ren

€am£raben, aufgefd^nappt unb öon bünM^aften §oI6gebilbeten eifrig

Weitergegeben mürben. 9^od^ Oer^ängni^öoller mirfte in biefem unb
bem folgenben Sa^r^unbert bie SSor()errf^aft grantreid^g. 3öie

ba^ SSefen, fo tourbe aud^ bie (S))rad;e fiubmigg XIV. an ben §öfeu
ber ®ro§en unb in ben Käufern ber Stieinen ^öc^fteg SSorbilb. S)ie

CDfft|tBre, Dom ßteutienant big jum Cljßf ber ^vmztf fannten

je^t nurnod^ AttarkBnunb JJarabeu, ßataiilotie unb Öatterteir.

Sm Salon ^errfd^te hk dTourtotfte unb bie düalanterfe, aber

auc^ bie Koketterie unb bie Intrige; hk Srtjtkane unb hk
üaltce mürben üobe*

S)ieicr (Stnflu§ crftrertte fid^ ouf otte ÖJebietc ber <Bpta^t, auf btc SSortfiil-

buttg unb bie äßortfitegung, ouf ben ©opau unb ben Sßortfc^a^, ia öielleic^t fogar
aufbießoutgeBung. ©ofinbbien^b. (5nbungen-(er)citnAu8kunftet,Karcr£i,
MAftvei (105), unb -icun in ioflßr^n, Ijant'iextn, vttfäjimvfievtniUü)
im SOWttelalter au§ granfreid^ ^erübergefommen; bo§ -», mit htm man l^eute oft

bie SDiJe^rja^I Bilbct, ntd^t nur öon fremben SBörtern tote in S)rama3, ©oloö,
<3ur«au0, fonbem auc^ öou urbeutfc^en, njie in M'dhziz, ßerla, ll'g, ift

i^nen biclleid^t in f|)äterer 3eit nad^gefolgt (189. 192), ebenfo toie nod^ fpöter boä
3ä^fc^en-r, ha§, wie mou tüenigftenS öielfadö glaubt, feit ber 3eit bcS ^rc^iöfentumö
aunädöft in granfrcid^, bann aber oud^ in S)cutfciranb ha^ olte 3ungen-r gu
öerbröngen Begonn (80). SSon ben lateinifd^en SSor- unb gomiltennamen, hit

nodö i)tuU ja^lrcid^-bei unö bor^anben ftnb, finb bie einen tt)ie $)tns, .irörtunatus,
5i;neriU0, OTirrtacus, ^ztev, Paul, ßattrarina, iMagbaUna, ^eitna
in ben fat^olifc^cn ©egenben öon feiger noc^ hm lateinifd^en 9'Jomen ber Sauf-
l^eiligen berlie^en worbcn; ba^cr Reißen ^tntt nod^ bielc äßänner ^föarlü (fiarl
iSlarta üon WUßber), unb bei SWofegger bebeutet hk 9l6fiiraung $). ß. gar
$)etrl €ett«nfeter; mit ben anbcrn toie iFaber, irabri, ^enrict, ^Diftor,

©ertor überfe^ten beutfd^e Öiele^rte feit Stnfang be§ 16. 3fafjrr)unbcrtö i^re gut
beutf(^en 9^amen Ärfifmltt, Äxtjmi^ (= ©f^mittS (So^n), l^tnridjg (ubb., =
^einric^S ©o^tt), ßeäitx, JUPeber, „um ben SKi^ftanb auf bem Sitel i^rer la-

teinifd^en ©t^riften au öermeiben" {„&^").

©lüdüd^eriüeife mirb feit bem 17. Sa^r^uiibert ununterbrochen

gegen biefe ©nbringUnge getämpft. ©prad^gefellfdjaften unb <Bpxa^^
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mciftcr ^oBen fic fc^on t)or 200 Salären in ^d^t getan, ^id^ter fic

t)crfpottet, i^ncn bcn 5IBf(f|leb gegeben unb befriebigenb erfc|t. Wl
bieg ^at t)ie( gewirft, aber nod^ niti^t genug: e§ fommen i^rer immer

neue, fetbft au§ entlegenen ©egenben, tüie göHe geigen toie i8aikfd|tfd)f,

JDofdja, fianoB, ®abu, ^araktrt,€otatt, jDogrom. ©giftba^er

erfreulich— jumal angefic^tö ber (Sefa^r, bic öon neuen (Srfinbungen unb

um fid^ greifenben 55efc^öftigungen unb SBergnügungen bro^t, j. S3. bcm

2;ennigf))iel —, ha% au(^ in unferer 3^^* S5ereine (ber Allgemeine

^eutfd^e<S^3rad^öeretn) bog ©prac^getoiffen fc^örfen unb 8el^örben

für bie üBerfluffigen fremben 5lu§brücfe Vernünftige beutfc^e ein*

führen, hoffentlich t)crtei§en bie ©efa^ren beö SSeItfrieg§ i^ren Sc*

ftreBungen Siad^brurf!

ße^ttttdrtcr unb g-rembioörter. ©e^r i&äuflg fd^eibet man bo3 frembc

©t)rad^Ö"t nod^ in Sc:^ntöÖrter «nb grrcmbtoörter. Se^ntDörtcr finb alle

Sinbringlinge, btc feit tl^rer Slufnal^me bic gejd^td^tlid^en Sonbelungcn bc8 etn*

l^etmifd^cn SBortfd^a^cS groBcntetlä mitgcmoc^t unb i^r ftcmbeä (Senjonb oft fo

oBgejlreift l^abcn, ha% fte ganj njic ed^t bcutf^e SBörter ausfeilen iinb bann fcttft

bcm ©ad^öerftänbtgcn ^ic unb ba i^rc ^erfunft öerpKcn; fic finb alfo „ein-

gcbcutjd^t", toic Älrrije, Mamv^ £leb|iöAci (lot. levisticum). Sic grtcmb-
toörtcr bagcgcn finb mcift crft in jüngerer 3"t üficmommcn ttorben unb ber*

raten aut^ äuBerlit^ gleich i^rc unbeutfd^c ^erfunft n^ie Snbioibnnm, l?et)D«

IntiDn, ;ß!laUc£.



©rfter Xdi

ßoutlc^rc*

A. ®ie ©rgeugung unb ha§ aSefen ber Saute.

I. ^te ü5autU)evI$euge*

a) ^ie einseinen ^ei(e nnD i^re 8ef(^affen$eit

13. 35et ben menfd^tic^en Sauttocrijeugen ^at man brci ©ru^pcn

ffU unterfd^eiben (gig. 1):

1. S)ie Selben ßungen unb bte mit i^nen öerbunbcne Önftrö^re,

bic burd^ eine Sfieil^e übereinanber gcorbnetcr, ringfönniger Änorpcl

gcbilbet ift

2. S)en Äe^Ifopf (gig. 2—6). @r ift au« fünf Xeilcn jn-

fammengefe|t:

bem fiegetringförmigen 9itng* ober ®runb!norpeI (gig. 7);

bcm fc^ilbartigen ©d^ilbfnorpet (gig. 8), ber auS ^toä öorn

5ufommengett)a(^fenen ^(atten befielt, unb bcffen SSorberfante, ber

5(bamgapfel, äugen am §atfe fühlbar unb meift auc§ fid^tbar ift;

ben beibcn breifeitig*p^ramibenförmigen ©telllnor^cln, oud^

©icStannen^ ober (^ie|beden!norpe( genannt (gig. 9), bie leinten,

mitten jtoifd^en ben beiben glügelenben be« @d§itbfnor|)eI§, ouf bem

Sfiingfnor^el aufft|en unb leidet nad^ öom unb na(^ ben beibcn ©eiten

bettjegt loerben fönnen;

bcm flauen, im Umrife bimförmigcn Äel^IbcdEel (e in gig. 2—6),

ber oom über bem @d^iIb!nor|)cI angetoad^fen ift, beim @ffen nad^

hinten auf ben £e^l!opf ^inunterftappt, il^n hth^dt unb bie <Speifen*

teile über fid^ unb bie Suftrö^re ^intoeg in bie <5peiferöl^re (ober ben

„(Speifefd^Iaud)", mie man ie^t genauer fagen foE) l^inuntergleiten lägt.

Sm Äe^o^jf ftgen bie beiben etaftifd^en ©timmbanber (s—

m

in gig. 4, s'—m in 5, sb in 6). Sl^r üorbereS @nbe ift mitten in

ber fRinne be« @d)iIb!norpeI§ angeload^fen, i^r Wintere« an hm be«

tt)eglid^en ©nben ber «SteElnorpet. S)ie ©palte gtoifd^en ben beiben

©timmbänbern ^eigt ©timmri^c.
Dbcr^att ber ©timmbänbcr treten an bet ©t^Ieiml^aut, bie oom Äcl^Ilopf

na(^ bcm fRa^ixi ^craufaie^t, awct SBül|ic »or, bie faljd^cn ©timmbänber
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(tb in gig. 4—6); ito^e^m i^iten unb bcn toa^xm ©timmBönbem liegt eine

einfenfung, bic SlKorgagnifd^ cn 2:afd^en (vM in 3fig. 6).

3. S)a§ oberhalb be§ ^ePedelS Beftttbtid^e 5Cnfa^ro§r (gig. 1).

S3 Befielet au§:

bent 9iad§enraum ober @c^tunbfo^)f, bem 9iaum unmitte(6ar

ö6er bem Ä^e^lbedel,

bent SKunbraum unb

bemS^afenraum, ber l^inter bei 9^afe über bem 50htnbraum liegt.

®iefe öeiben, SÖhinb" unb S^afenraum, jd^lie^en fitä^ nnmittcttar an ben
Sd^Iunbfo|)f unb ben JRad^en an. 2)od^ fann ber S^afenraum burd^ boS Daumen-
fcgel mit feinem SluSIöufcr, bem 3ä|)f(^cn, öon bem 3fiaci^en abgej^jerrt »erben.

3m SRunbroum felbft unterfd^eibet man lieber:

bic Oberbecfe, ben ©aumen. 3)ie|er Beftel^t au§ einem öorb«»ten Xeil, bem
l^arten ©aumen, unb einem l^interen, bem to eichen (Säumen ober bem Daumen*
fegel. S)a8 hinten ^erab^ängenbe, traubenförmige (Snbe beä (SaumenfegeI3 Reifet

btn ^a^nbamm, im SBuIft, in bem bic obere Bal^nrei^e eingebettet ijl;

bic betben 3 o^ «reiben;
bic Beiben 2ip);^tn unb
bic 3«nge. S^r ^intcreg breitet ©nbe ^ci^t Sungcntourjel, i^re Obcr-

flöd^c Bungcnrütfcn, beffen öorberer 2:eil toieber 3ungenblatt; ben 3ungcn-
ranb nennt man Bungenfaum, bic <Bpi^t natürlid^ Bungenfpi^c.

35er S^afcnraum l^at auf beiben ©eiten einige o^rmufd^elartige 9lu8bud^-
tungen; er »irb burd§ bie fnor|)eIige Sfiafcnfd^cibcmanb fenfred^t in 8»ei Hälften
aerlegt.

h) S()r ^er^ttlten in hex Uu^tiaqt,

14. Sn i§rer natürlidjen Soge finb bie Sautlnerfjeuge beim
r ulkigen ^tmen. ®ie ©timmbänber finb bann njeit geöffnet, ber

Äe^Ibecfet gehoben; ha§ gange ©aumenfeget ^ängt fd^Iaff ^erab, hk
3unge liegt flad^ unb breit im 9)?unbe, fo bafe fte ben 9?aum §tt)ifc^en

ber unteren ga^nrei^e gang augfüEt. S)ie ßa^nrei^en berühren ftc§,

unb bie Sippen finb lei^t gefdjtoffen. ®ie Suft ftreic^t bur^ bic

SRafe aug unb ein. SDie ^Item^üge folgen regelmäfeig oufeinanber, ha^
(Einatmen nimmt ebenfooiel ßeit in 5fnfprud| toie bog 5Iugatmen.

®iefe ©teUung ber Sföerfjeuge nennt man Dtu^elage (Sttcmlagc,
3nbifferen§(age ober auc^ ^Irtifufationöbafig).

c) S^v SJer^alten bei htt Sjjtet^tatiofeit

.
15. ®og ©pred^en befielt barin, ha^ ber aug ben ßungcn

fommenben Suft im Äe^Üopf ober im 5tnfa|ro§r ober in beiben ein

tt)iafürlid^er SSiberftanb entgegengefefet toirb. (gg fommt haM atfo in
85etracf)t bie «Itmung, baö Sßer^atten beö Äel^Hopfg unb ha^ Söer^

galten beg Hnfa^ro^reS.
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1. Die 9Itmung.

16. Söcim S^red^en atmet man rafd^ ein; bie 5(u§attnung ba^

öcgcn regelt man toiHfürlie^ in öerfc^iebener SBeife burd^ bie Wtn^Uln
be« ©ruftforBeö nnb befonberg beg ßtoerci^fellg. a)?an !ann fie bc*

fd^Ieunigen ober berlangfamen, öerftärfen ober fd^toäd^en. 3)arauf

beruht alfo bie (Sefd^toinbigfeit unb ber 9lad§bruc! (bie STtem*

ftärfe ober bie ©ffpirationöftörfe) beim 9fleben (24. 293).

2. ^as 9}erl)altcn bcs Äe^lfopfcs.

17. S)er Äe^Üopf fann untötig bleiben; er !ann aber aud^

Äl&nge berfd^iebener gö^e unb ©eräufd^e erjeugen. ^ag §ängt

ab öon ber Sage feiner cinjetnen Xeile.

«) 3)et @d^ilb!notpcI brc^t fid^ «m baS ®elcn!, burd^ baä et hinten

auf bem 9Hng!nor|)cI angeioad^fcn ift; feine SJorberfonte Betoegt fi(^ bann^ auf
unb ab (Srig. 10). %ux^ bicfeä Slbtoärtäftcigen »erben bie ©timmbänber' an-
gef|)annt, burd^ ba3 Sluftoörtäfteigen toirb bie @|)onnung gelocfcrt. Qn ber

gleichen 9lid^tung wirfen btcStcIlfnortjelbaburd^, bafe fie fid^nat^ innen neigen
ober nid^t. Sluf biefc SBeife toitb nun aber bie Xon^ö^e geregelt (91a. 292): je

me^r bie ©timmbänbcr Qt]pannt finb, bcfto l^ö^er ift ber Älang, ben fie erjeugcn.

3m angemeinen fd^njanft biefe ^ö^c gwifc^en a»ei Dftaöcn.

ß) S)ic inneren ?luäläufer ber@teIIfnor^)el fönnen fid^ gegcnfcitig nähern
ober auSeinanbertreten. S)abur«^ fommen bie ©timmbönber gegcnfeitig in eine

öierfat^ öerfc^iebcnc Sage.

A. (Sic fönnen öollfitänbig üoneinanber abliegen unb einen breiten «S^alt.
8tt)ifd§en fid^ laffen (gig. IIa). ®ann fheic^t bie Suft ungc^inbert steiften i^nen
^inburc^, o^nc einen ©c^att ju erjeugen.

B. ©ie finb fo weit genähert, baß no^ ein mäßiger ©palt sttifc^en

i^nen bleibt. SDic burc^ftreic^enbe ßuft erzeugt bann ein JReibungSgeräufd^ , ben
§aud^ h.

C. ©ie liegen bic^t nebeneinonber, fo ha^ fie fid^ leicht berül^ren
(fjrig. 11c). ®ie Suft öerfefet fie bann M i^rem ©urd^ftreic^cn in regelmöfeigc

©c^ttjingungen. es entfielt ein tiang, ber ©timmton (bie <BHmmt im engeren
©inne). Üegt man bie öanb auf bie Äoj)f^aut ober ben Singer an ben
9lbamgat)fel, fo f^Jürt man an beiben ein IcifeS gittern, ^olt man fid^ bie

O^rcn ju, fo ^ört man ein fd^wac^cS Srummcn.
D. 2)ic ©timmbönber fönnen aber aud^ feft aneinanbcrge|)rc&t

merben, fo bo§ nur eine breiedige fleine Öffnung a^ifd^cn ben beiben unteren
StuSIÄufem ber ©teUfnorpel bie »erbinbung gtoifd^en Sunge unb Slnfa^rol^r oer-

mittelt (gig. Hb). »leiben fie berart gefc^Ioffen, fo erzeugt bie burd^ Ut fleine

Öffnung ^inburc^geftofeene ßuft an ben ©teUfnor^jcIfanten ein oeme^mlic^eä ®e-
rßuf(^, hai Srlüftergcröufc^. SBerbcn fie ober oonilänbig gefc^Ioffen (fjig. lld)
unb erft auf ben 2)rud ber Suft »jlöfelid^ geöffnet, fo entfielt ein furaeä ©d^Iag-

geräuf4 ba8 fogenannte ÄnadEgeräufd^ C). ffläf)&ctä ha^u 26.

3. Das Serl^alten bes ^nj[aöroI)rcs.

18. SDaS 5(nfa|ro^r !ann reiner ©c^allgeftatter fein, ©g
bient bann cinfa^ als ©d^aUraum (9^efonanjraum) für bie Saut*
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crgeugniffe be8 Äe^Üopfe«. (S§ fann aber aud^ ©d^allerjcugcr fcitt

Slfle^ bog ^ättgt ob öon ber <SteIIung beg ©aumeitfeöctö, ber 3ungc

unb ber Sippen.

a) ti(i& @aumenfe0el.

19. 5)aS eJaumenfegcI bicttt Bcinol^c ouSld^ItcBIid^ für btc ©d^aHöelialtuttö.

es lonn bic l^mterc afiad^cntoanb berühren itnb mit bcm 3ß^f<^cn bcn (Sittöang

öom aiad^en in bic JRajcn^ö^Ie abf^erten. Mt ©d^öHe, bic bann crscugt »erben,

fmb ungenßfelt. ®a3 ©aumenjegel fann ober oud^ lofc ^crab^ngen unh ben

(gingang in bic 5«a|en§5^Ic offen laffen. @o entftel^cn genöfeltc Saute (29).

ß) Sunge unb 2\pptn.

20. Snngc nnb Sippen \ix\h hd ber ©d^attgeltaltung unb bei ber (Sd^aH*

tilbung beteiligt.

®ic Bunge fann ft(3§ üorfd^ieBen ober jurfidjtel^en; fic fann ftd^ mit i^ren

»erjd^iebenen SEeilcn ^eöen, unb biefc ^ebung fann »icber in größerem ober ge-

ringerem 2Ra§c jlattfinbcn.

5)ie Si)3^)en fönnen öorgejd^obcn unb jurücfgejogen »erben, ©ie fönncn

ftd^ in öerjd^iebencm ariafec unb in üerfd^iebencr fjorm gegeneinanber fietocgen.

®uriä^ biefc aSerfc^iebcnl^eit ber ©tcUung geftaltet ftd^ aber haS »erhalten

betbcr 2;eilc gegenüber ber auäftrömcnbcn Suft red^t mannigfach. 3nt einaeincn

^at mon au fd^ciben atoifd^en ber 91 rt ber einftcKung unb bem Ort ber ©in-

Teilung.

. A. S)ic 2(rt ber einjtcllung.

21. S)ie 9trt ber (Sinftellung fann brcierlei fein:

I. es bleibt eine toeite Öffnung, fo bafe bic Suft o^ne cigcntlit^c Hem-

mung burd^glciten fann. 63 entfielt bann an ber in ©etrqd^t fommenben ©teile

feinerlei ©d^aU; bic ©inflcttung fclbft l^at nur (ginflufe auf bic (Seflaltung be8

©d^aEraumä. ®ie Saute, bic im Se^Ifo^jf eräcugt unb im SKunbc geftaltet werben,

fmb in ^infic^t auf ha» Slnfa^rol^r Öffnun g§I ante (a, S).

II. 2)urc^ bte Hebung ber Bunge ober burc^ bic gegenfcitige Slnnä^crung

ber Slippm entfielt eine @nge. 2)ie burd^flrei^enbe Suft ücnirfad^t bann an

biefer ©teile ein Sietbungggeröufd^, (SS entfielt ein 9?cibelaut ((gngcnlaut,

©jjirant, eine ©t)iranä, grifatioa), ber längere 3eit angcl^alten werben

fann unb barum aud^ ®auerlaut l^cifet (f, s, w).

III. ®tc Bunge fann ben gegenüberlicgenben Seil beS SKunbraumeS, ober

bic Unterlippe bic Oberlippe fo berühren, ha^ fie hm Suftjug abfpcrrt. (S3 wirb

ein aSerfd^IuB gcbilbet, ber erft bur(^ eine fröftigere Slugflofeung ber Suft gcbrod^en

wirb. ®a§ babei entftc^enbe, nur einen Slugenblicf bouernbe (SJeräufc^ nennt

man Serfd^luBlaut ober SlugenblidSIaut (©splofiölaut, muia).

IV. greilid^ fommen aud^ ocrtoideltere SScr^ältniffe bor:

a) ®ie ©teile, an ber bie (SinfteKung jiattfinbet, fann eine breitere, fireifcn-

artige ^löd^c bilben. %ann entwicfelt fid^ ein 'erweidet er' (mouillierter) Saut.

b) (Sg fann aber and) eine 5lrt SJerbinbung öon Serfd^Iul- unb
(gngenftellung ftattfinben:

a) ©ntwcbcr bilbet bie B«nge oorn einen SSerfd^Iufe, an ben beiben

©citcn (ober bei mangelhafter ©raeugung aud^ nur auf einer ©eite) neben ben

Dbcraö^ncn aber je eine (Snge, burd^ bie bic Suft burt^ftreid^cn fann: bann

entftc^t ein 1-Sout (27 b).
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ß) Ober bic 310^8^ '^ifi*^ ^" ^^" Beiben ©cttcn bcr oberen Stt^m^«^c

einen bonernben SScrfcl|Iu|, tjorn m\t bcr ©^)i|e bagegen ober hinten mit bcm
8W(fcn nat^einanber einen SJcrf^Iuß «nb eine @ngc: bann crflingen r-

Sante (27 a. b). SBieberl^oIt ftd^ bicfc SBcrfd^Iu^- unb ©ngenbilbung mcl^rere SRale,

fo <!ntfic^t ein gerolltes r. ijinbet fte nur einmal jlatt, fo ift H§ r ungerollt.

c) S3ei ollen brci ©in^ellungen !ann bcr Sf^afenronm geöffnet fein. Set

3Runboerfd^Iu§ entfielet bann ein gcnäfeltcr SScrfd^lufelout, ein fogcnanntcrSRafen-

lant (29); bei ©ngcnBÜbung ein gcnöfcltcr 9fleiBeIaut, Bei 93ilbung einer weiten

Öffnung im SDhinbe ein genäfetter jÖffnungSlaut (genäfelter S5o!aI).

B. ®cr Ort ber ®in|lellung.

22. S)ic ®inflellung !ann an öcrfd^iebencn Orten üorgenommen »erben.

Sm allgemeinen unterft^eibet man Räumen-, S^^n- unb Lippenlaute, je

nac^bem bie SinftcKung am ®aumm, Bei ben S^^^^^ ober Bei ben 2ipptn

ftattflnbct.

3m cinjclncn finb öerfd^iebenc SfSlle möglid^:

I. 5)ie ^intcraungc nähert fi(^ bcm meid^en Daumen (ober htmS&P^^tn);
bann entfielen Hintergaumenlaute (Gutturale 27a). Ober t>it 3Rittc bcr

3ungc l^eBt ftd^ gegen \>tn garten ©aumen; fo entjle^en bie SDlittelgaumen-
lautc (Palatale 27a Slnm.). Ober baS oorbere @nbc bcr S^nö^ i^ln nur
i^rc <Bp\j^t) nähert fid^ bem oorberen %e\l beä garten (^aumtx^; fo cntflcl^en

©orbergaumcnlautc (BereBralc 27a 5lnm.),

n. @in 2:cil ber SSorberjungc nöl^ert fid^ bcm 3tt^«Bamm unb erzeugt fo

bie 3ö^nbammlautc (Slloeolare 27b) ober bcr Hinterfeite bcr OBcrjä^ne

unb cracugt bie 3ttBnrfidenlaute (^oftbentale). Segt fi(^ bagegen bie

3ungenf|)i^e in eine ©palte, bie gwifd^cn \>tn Beiben 3ö^nrei:^en gcBilbct »irb,

fo entfte^cn hit 3tt^nfpoltenlaute (äuterbcntalc).

Sc nat^bcm Bei biefen ©inftcllungcn ber 3wngenrfiden ober nur ber 3wnfl«i'

faum in SSctrad^t !ommt, fprii^t man öon 3iingenfläd^cnlauten (3)orfalen)

ober3ungcnfaumlauten(Äoronalen). ©clBftoerftönblid^ fönnen bie Gaumen-
laute nur mit ber 3ungenfläd§e erzeugt »erben; Bei ben Oerfd^iebenen ^rtett ber

3a^nlaute bagegen ^at man oft bie SBa^l.

UI. (SiS !ann fid^ aber aud^ bie Unterlippe ben OBcr^äl^ncn näl^em; fo

entfielen bie 3ö^nlippenlaute (SaBiobentale 27c). SJö^cm fid§ bagegen

Unterlippe unb Oberlippe, fo merben reine Lippenlaute (SSilaBiale) erjeugt

4. Das 3uf<ii^^^TtrDtr!en von Äcl^Hopf unb Stnfaferolö^.

23. 2)a bie aug ben Sungcn fommenbe Soft in jebem %aU
Äcl^tfopf unb ^Infa^ro^r jufammcn burd^ftreid^t, toir!en beibc and)

immer bei ber <Spra^bi(bunij jufammcn. 5ln fic^ laffen ftd^ babei

aUt brei ©infteUung^arten beS i^e^t!opf§ mit fo giemtid^ allen ©in*

ftcKungen beö 5(nfagro§rg berbinben, unb Ui einer genauen SBetradjtung

fönnte man aud) neun öerfd^iebene galle ber SSerbinburtg unterfd^eiben.

gür bic genjö]^nli(^en3»cdEe unb bic gemö^nlid^e JRcbc fommen aÖerbingS
— ttcnn man öon bem ^acfgeröufd^^ aunöd^^ abfielet — nur a»ci einfiettungcn

be8 Äel)l!opf8 in SSctrac^t: bie meite Öffnung, Bei ber bie Suft lautloS a»if(§en

ben (Stimmbänbcm burd^ftreid^t, unb bie leidste Serü^rung, Bei ber bcr ©timmton
eraettgt »irb. ^anac^ orbnen ftd^ bie ©t^äUe, bic bad gefamte ©prad^tocrfaeug
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^cröorBringt, in swei 9lrten, in folc^c ol^ne Stimmtoii ober in ftimmlofc,-uub

in folt^e mit ©timmton ober ftimm^aftc. ©ine brittc 91rt bcr (Sinftcüung/ bie

mit oöKißem SJerfc^lufe ber ©timmri^e unb aßetnigcr Öffnung ber Sttemri^c, er-

zeugt eine befonbere 2trt bcr Sdebe, bie glüfterrebe.

5. Das 3ufainmcntDtr!en t)on Äel)l!opf , 9tnfaörol)r unb
fiunge.

24. 3tud^ ha& SBer^alten ber ßunge tft tüi^tig für bie ©eftattung

bcr Saute. ®enn e§ üht großen (Sinftufe auf i^re "Stärf^ unb i^re

2)auer. 3e ftärfer ber ßungenbrud tft im SSer^ättni§ gu bem

aSiberftanb, ben tel^Ifopf unb 5lnfa^ro^r ber burc§ fte ^inburd^ge*

floSenen Suft entgegenfe^en, um fo fräftiger ift ber erzeugte £aut;

unb je länger ber ^ruc! gegen bie einmal eingeftettten ©prcd^toert*

jeuge anhält, befto längere ßeit erfd^aüt aud^ lieber ber Saut.

'^a6) ber ©tär!e be§ Sungenbrudö unterfd)eibet man alfo ftarfc

(ober fräftige), f^toa^e unb ganj fc^im^e ober gemurmelte

Saute, nad^ feiner 2)auer unb narf) ber ^auer ber (SinfteKung ber ing

©^iel bmmenben ©precfjtDerfjcuge lange unb lurje (bei genauerer

SBetrac^tung fogar überlange, lange, i)alblange, lurje unb über*

!urje) Saute.

SBeibc Unterfd^eibungen begießen fi^ auf alle Wirten tjon Sauten,

auf Öffnungglaute mie a, i, ö ebenfo Ujie auf @ngen« unb SSerfc^Iufe*

taute iDie s, f, Je. Sei einem Sßerf(^Iu6(aut !ommt für bie ©auer

felbftöerftänbli^ nur bie 3eit in SBetra^t, bie jtuifd^en ber Söilbung

be^ Sßerfc^IuffeS unb feiner Söfung öerftreid^t,

8Bi(^tig finb toegen i^rer weiten SJerbreitnng tu fd^loöt^eren S^efienformcn öon

p, t, k, bie ^o^beutf d^cn ftimmlofen fd^toad^en Serfd^luBIaute ^, 4, ^ (77 f. 80).

S)ic ©tör!c Wirb feiten fiegeid^net, fd^on weil fic in einer Soutgra^j^jc immer

auf hm Srögcr ber ©Übe (37), ben '©onanten', unb in eina* ©iI6engru)j})e

meift ouf ben Xröger ber erften ©übe föttt (Odter, ^iUtx, Ddterlänbtfdj,

^Ditterfrfjttft)» ®od^ gehört ba^in bie Unterfc^eibung eines munbortlid^en Dag,
iSofl, (Öamm öon fc^riftfj)rad^lid^em ©ag, $)o|t, Hamm (78, 3).

35ic Sänge Beaeid^nct bie gewö^nlid^e beutjd^c ©c^rift oft burd^ öerfd^iebenc

S5c^nungSaeid^en (üeb, ^aar, Sta^l, ober mtr, kam), bie Äürge oft burd^

»crbo^^clung be8 folgenben aßitlauterS (treffjßit, tu äffen, aberbl(l). SBiffen-

fd^aftlid^ Beacid^net man bie ßänge burd^ einen übergefe^ten ©tric^ (ä, s),

toä^renb bie tilrac unbeaeid^net bleiben fann.

I. ^le erzeugten ßautc.

a) 2)le ^Insellaute.

1. 9Iuf3äl)lung ber tDi(f)ttgften üertoenbeten fiautc.

25. S)urd) bie juüor befrf)riebene, teilmeife fe§r öermicfelte 2;ätig*

feit ber @pred^mer!jeuge tt)irb eine große 9?ei^e oon Sauten erzeugt
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bie meiftenS attgemein kfaitnt unb aUgemetn geläufig finb. Sßir

jä^Ien fie im folgenben auf, o^ne un§ §unäd^ft an eine ftreng burd^»

gefül^rte Drbnung l^alten ju »oKen.

«) SDie ©rgeugniffe be§ Äe]^I!o|)fg.

26. ®er ^ej^I!o)3f erzeugt einen ftimmlofen SSerf^tuPaut, unb
hjenn man fo tDiU, jmei 9fJei6eIaute (17). ®er SSerft^lufelaut tft

bog ^'"öcfgeräuf^, bag im ^eutf^en^au^tfäd^ti^ im SSortanfong

bor Öffnungslauten üblid^ ift unb befonberg beim giüftern beutltd^

öerne^mbar toirb: 'Abenb, 'etnpt, 'oljnB, ^er'ietn.

51I§ @n genlaut fommt junad^ft ber ftimmlofe |)aud^ h in

Söetradjt, ber in üerfc^iebener <Btaxk baburd§ juftanbe !ommt, bog fid^

bie ©pred^Iuft l^örbar an ben SJänbern ber beiben ©timmbanber reibt.

5lber aud§ ben «Stimmten barf man l^ier^er red^nen, ha er aud^

burd^ eine 5lrt ©ngenftettung ber (Stimmbänber unb burd^ eine leidöte

JReibung ber burd^ftrömenben Suft ^erüorgebrad^t tuirb.

25iefer ©timmton ift in ber SaiitbÜbung fc^r toic^tig. ©r »irb burd^ ben
öcrf(^icbenartig gejlalteten ©d^aflraum beä SlnfQ|rol^reä einmal äu ben (Öffnung 8-)

Sauten umgcwonbelt, bie man alö ©elfifllautcr (SSofale) Begeiclnet, iuaeiouöü
(28) unb ben entfprec^enben genöfelten ©ebilben ä e i u\xd. (29). ®onn a6er

öerBtnbet er fid^ mit berfc^iebenen ©cräufd^cn, bie an Beftimmten ©teilen be8 Sln-

fa^ro^reö erjeugt toerben, unb trögt fo Bei jnr ^eröorbringung bon Sauten »ie
z, w, b, bie man nad^ 'ü)xtx 3u)ammenfe^ung benn ouc^ al§ ftimm^ofte
®erSufd^Ia Ute bejeic^net.

ß) ^ie ©rjeugniffe beS Slnfa^ro^rcö.

A. Die erjfuöttlffc Dc^'SIlunbraumes.

I. S)ie SSer?d^Iu§* unb ®ngenlaute.

27. a) ttn ber l^interen (SteEe beS 5lnfa§ro^reg, jtoifd^en §intcr*

junge unb ©aumen, entftel^en bie (Gaumenlaute. S)urd^ eine 9Ser=

fcfilupilbung entfte^t h burd^ eine ©ngenbilbung x (^et Saut beg d^

in öeutfd^em ^larjjt, nidjt); burd^ ^inptritt be§ ©timmton« toirb ber

Sßerfd^Iuglaut 5U g, ber ©ngenlaut ju 5 ober j. 2)iefer ©ngcntaut
liegt bor in ber norbb. 5Iu§fprac^e üonSage, Stege, ber SBerfd^Iug*

laut in gutem norbb. ©nt, ©ter.
©cnauer unterjd^eibet man ein ^intergaumigeä ober gutturale« Je, g, x,z

(in iSun|!, ©nn?, ßudj, trugen) bon bem mittelgaumigen ober |)alatalen

^'t l/f x', i (in €inb, (ßier, nittjt, liege).

§ier{)er gehört aud^ bo§ SäpfdEien^SR. ©§ entfte^t baburd^, hai
ha^ Zä)^\6)t\\ gegen eine Sängörinne ^er* unb jurücff^mingt, bie bie

§inter3unge in i^rer 9}?itte bilbet. ©iefeS 3ävf^en*9i fann ftimm^aft
(JR) unb ftimmtoS fein {R).
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2)aiS toorbere bebtet heS 'faxten (Säumend totrb in ben und näd^flltegenben

Qpvaü^tn aut ^ilbung regelmSBtger mu^ergfiltiger Saute nid^t eigentlich 6enn|t;

bed^alb lönnen tt^tr ed ^ter übergeben. ®ad Gebiet bed 3<tl^nbantmed unb

feiner unmittelBat ba^tnter angcenaenben 92ad^&at|(^aft rechnen von sunt Bahngebiet

b) ®a8 3^^^95^^^t tft fe^r ttJtd^tig für bic ©prad^Bilbung.

3§m gehören als SSerfd^tufelautc an ha^ ftimmlofc t unb bag ftimm*

|aftc ei (in norbb. betn, (Dbem), bon SRcibetauten bte ftimmlofen s unb

]) (ber Saut bc0 th in englift^ thin) unb bie ftimm^aften (f in

norbb. fagen, flattfe«) unb t (th in englifd^ the, father)» ^IIc bret

Slrten tocrben ungefähr jetoeifö an berfelben ©teile erzeugt. SRit bem

f*Saut ift im Älange unb im SGScfen ber fd^«ßaut nal^e bertoanbt,

ber mit bem f^Saut beöl^atb aud^ jur klaffe ber 3ifflaute jufammcn*

gefaßt toirb^

^ec \^'Skut entließt baburd^/ bag bte SSorberjunge in ber Ttiüt ivat

SängSrinne Btlbet unb ftd^ mit i^rem ®avm auf bcibcn Seiten bed ©aumenS
anlegt ^er @^all fommt bann toie beim 8 baburc^ ju^anbe^ ha% bie £uft

burt^ bie 9?inne |inburd^ auf bie Äante ber oberen ©(^neibeaä^ne augebrängt

»irb unb ftd^ ba brid^t $om 3 unterfd^eibet fid^ ber jd^-Saut n^o^l ^aupt\ääjlli^

babur^, ha% er mü^ eöoaS »eitcr leinten eraeugt toirb unb no^ SSorftül^jung

ber £i^^en verlangt. @elbftt)erftänbltd^ fommt auc^ ber fd^'Saut jHmmlod unb

^mm^aft t)or. %k fümmlofe t^orm beaeid^net man mit S, bie ftimm^afte mit £

(j in frana. jour, g in rage).

^ier^er gehört aud^ ba§ öorbere ober ßungen^r. S)ie Qungen*

fpi|c nähert fici^ einer @tette be§ Qaf^nQihktö^ unb fd^tüingt bagegen,

\o ha^ fie erft einen Sßerfd^Iug unb bann eine ®nge bitbet (21 IV ß).

3e nac^bcm ber Sttl^niiÄmm ober bie Siötffcite ber Dberaäl^ne getroffen »irb,

unterfd^eibet man ein S^^nbamm- (alöeolareö) unb ein 3o^ttrfiden* (ober

^)Ojibentaleg)?R; unb je nad^bem bie Serfd^lu|- unb ©ngenbilbung nur einmal

ober mehrere ^Kale ftattftnbet, ergibt fid^ ein ungerolltcd ober tin geroUted r.

3n all biefen fjättcn ift ber Saut jlimm^aft (r) ober flimmlöS (r).

%VL^ bie I*ßante bürfen in getoiffem ©inn ^ier^ergejogen tuerben.

Um ein ( l^erüorjubringen, Tegt man bie 8""9^^fP^6c f^f^ ^^ ^«
öorberften Xei( beg garten ©aumenS (getoö^^nlid^ hm Sß^nbamm) an,

läßt fie aber üon biefer ©teile an auf beiben ©eiten bis jum Hinteren

SWittelgaumen ober gar gum Hintergaumen mit il^rem ©aum eine

^ge bilben, burd^ bie bie ßuft burd^ftrei(^en fann. ^ud^ biefe I*ßaute

fönnen ftimml^aft unb ftimmloS ^erüorgebrad^ toerben {l unb l).

%ai l ijl alfo ein ^oX^n* ober B^l^n^ammlaut nur ivegen feiner SSerft^tu^-

^eQe/ bagegen ütx WXtd' (unb SSorber«) Gaumenlaut mit SftfidEftc^t auf bie Sage

feiner (Snge.

c) Sm Sippengebiet §aben toir nad^ ber ©inftellung reine

Sippenlaute unb Sö'^^Kppenlaute ju unterfc^eiben. SReine Sippen*

loute finb bie SSerfc^tuJlaute, baS ftimmlofe p unb baS ftimml^aftc h

(in norbb, bei). 2)ie Sieibelautc !ommen in boppelter ©eftalt öor.
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Qaf^nUpptnlanU ftnb bog fttmmlofe f (xjor) unb bog fttmm^oftc t?

(notbb. xüß), Üiclner Sippenrci6etout ift bog fttmm^ofte «? (füb* u. mtttelb.

»jo); bog cntf|)red^cnbe ftimmtofe ©ebttbe begeid^nen toir mit F; cg ift

ein Saut, toie er beim 5ö(afen einer l^ei^en <Speife ober eiiteg @eträn!eg

crjeugt mirb. SSerfd^Iugloute ftnb im Sol^nli^^engebiet nid^t üblid^

Sm 35eutfd^cn ^crrjd^t fein toefentltt^cr Untcrfi^teb in bcr »cttocnbung ber

SdW^P^' «ttb bcr reinen Si|)t)cnIoutc (78). 2)er ißorben fennt nur, tote \>ai

graniöfijd^e/ bie Slcibclaute bc8 B^'^nK^t'cnöcßictä (oflr, roo); ©üb- nnb aWittcl-

beutf^Wnb »cnbet cnttocber burd^ßc^enb bie reinen Si^jpenlantc an (^Oampf, wo),
ober e8 tocc^fclt mit Beiben db, je nod^ bcr Santnac^barft^aft (wie= «f, wo = wo).

n. %U ßffnunöSlaute (»olalc, ©clöftlautcr).

28. Äcinem bcftimmtcn Gebiet ftnb eigentlid^ bic fogcnonnten

©clbftloutcr ober ^otaU jujutocifen. @g lägt fi^ jtoor meift ein

bcftimmter Ort ongcben, roo ettoo bie ^oupteinfteHung erfolgt. Slber

eg lommen bobei boc§ fo öiele Sfiebenumftänbe in S3etro^t, befonberg

bei einigen biefer Soutc, bog man fie felbft bei einer oUgemeinen

^orfteflung berüdfftd^tigen mufe.

3m ©runbc ftnb oße ©cöftlanter nur bcr reine Stimmten. ®ie Älang-
oerfd^ieben^ctt, bie btefe Saute fo fe^r onäacid^net, ift nur bie golgc einer »er-

fdbiebenen ©eftaltung beö Slnjaferol^reS, ba§ biefem ©ttmmton alä ©c^attrcum bient.

»ei bcr ©cilaltunß beS ©d^allraume« wirft oerft^iebeneS aufammcn.
»08 aJaumenfegcl wöttt ftd^ mc^r ober weniger, bie SKuäfeln, bie bcn SD^unbraum
gegen bcn Ülad^cnraum abfd^ricBen, treten me^r ober weniger aujammen unb bilbcn

hamit ein engeres ober weitere^ ©aumcntor, bie S^ngc ^ebt ftd^ unb bewegt

fie^ oor- ober rücfwörtä, bie Sip|j cn treten bor ober aurücf unb Bilbcn eine grefecre

ober fleincrc, eine gerunbcte ober eine fd^malc, jtjaltförmigc ßffnung. 2Bir bc*

rütffi^tigcn nur baS SBid^tig^, bic (äJrö^e unb bic ©teile ber Bungenl^cbung,
bie ®röBc unb Ut gorm ber SUhmböffnung unb cnbltd^ ba3 SWafe ber SSor-
jtfil))ung ber 2ippm.

a) ^ie Saute u, o, a, e, i,

a) S)ie (Stellung ber QunQt, Sei u f^^ht fid^ meift ber §interfte

^l ber QvLxiQt ftor! gegen ben toeid^en (Daumen (gig. 12 b), bei ber

ettoog mel^r nod^ bom gelegene Xeil ber ^interjunge ettoog toeniger

l^od^; bei a fteigt bie SWitte ht^ Qm^tnxMtm möfeig in bie |)ö^c

(gig. 12 a). S5ei i l)tU fid^ ber öorberfte ^eil ber @^i|e ftor! gegen

ben üorberften Xeü beg l^orten ©oumeng (gig. 12 c), bei e finbet bie

|)ebung ettoog toeiter hinten unb ettoog loeniger ftor! ftatt 35abct

^ie^t fid^ bie Qunge bei ber 8ilbung ber l^interen 6eIbftfouter ettoog

äurücf, bei ber S3itbung ber öotberen fc^iebt fie fid^ ettoog öor. @o
orbnen fid^ bie «Setbftlouter nod^ bem SSer^oIten ber Qm%t f^on in

jtoei 9flei^en, nod^ bem Ort i^rer ^ebung in bie $Rei§e «, 0, a, e, t,

nad^ ber ©tär!e ber $ebung in bie S^lei^e w-i, o-e, a,

greifid^ lonn man oud^ genauer fein unb für bie Setoegung ber
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Runge anftatt ber fünf ertoä^ntcn (Stellungen no^ nte^r «ßunfte tng

Stuge faffen. ®ann im ft^ ätotf^cn je snjet ber bi^^erigen Saute

immer nod^ ein njeiterer einfdjieben, ber au^ feinem SBerte nac^

jujifd^en feinen beiben $Rad)barn in ber Wittt fte^t. ®ana^ fö^e

bie 9iei^e folgenbermafeen au§: w, w, o, o, a, e, e, i, i. Man nennt

bann ben Saut, beffen ©d^riftjei^en ben ^unft unter fi^ ^at, ge*

f^Ioffen, ben anberen, unter beffen SBeäei^nung ber §afen fte^t,

offen. 5(uc^ baä a ^at man öerboppelt unb ein bum|)fere§ a (ober

ä) öon bem gelleren a ober d unterfd^ieben.

3Rit bem a öertDonbt ift haS e, ber turje e-Saiit in unbetonten Silben

bcutfd^er Sörter, j. 33. in ^ab«, fagt, aud^ in ©«bot. 63 erforbert meift eine

etwag pärfere ^cbung ber Swngenmitte alä a, ^at ober fo hjcnig ©prc^jtörfc,

U^ man cS dS äKurmcUaut (24) Bejeid^nen !ann.

ß) ^ie Sippenöffnung. S^nlid)e Unterjd^iebe geigen fid) in ber

(öteEung ber Sippen. Sei a ift i§re Öffnung fe^r grog, bei e unb o

«einer, bei * unb u am lleinften. ©abei ift bie Öffnung bei u unb

gerunbet, bei e unb i fpaltförmtg fc^mal. SBon biefem ®efid^tgpun!t

aug laffen fid) bie ©etbftlauter in jtoei S^ei^en orbnen, bie beibe mit

a enben, öon benen bie eine aber öon i augge^t, bie anbere t)on u:

iea mh u a. ©elbftüerftänblid^ fann man auc^ ^ier überall bie

3ttnfdientaute anbringen: i j e e d mh u u g o ä.

^a^ biefem SSer^olten ber Sippen finb ^öufig SSertoanbte toic e ^ aU Qf

fc^loijen nnb offen unterfd^icben toorben (ögl. a). »Kd^tiger bejie^t man biefe

Unterfd^eibung aber auf bie entfcmung att)ifd|en ^ungenrüden unb OJoumenba^.

Y) ®ie Sippenöorftülpung. ®ie Sippenüorftülpung erfolgt

mieber in einer fortfc^reitenben 9^eif|e. Sei u ift fie am größten;

bei a liegen bie Sippen in i^rer natürlid^en 5lrt, unb bei i finb fic

ftar! jurüdgejogen. 2)arum toürbe ^ier bie Sflei^e lieber fo ju lauten

^aben: uoaei; unb mit @infd)iebung ber gttjifd^englieber uuooä
de 6 i i.

'
b) ^le ßoute ü uttt» ö.

Sei ben big jegt berüdfi^tigten gemö^nlid^en ©elbftlautern be*

megen fiä) 3ungc unb Sippen jemeilö in entgegengefefeter S^liditung.

SBeitcfte Surüdgie^ung ber 3unge unb ^ebung ber ^interjunge ift

mit Sorf^iebung unb gegenfeitiger 5lnnö§erung ber Sippen öerbunbcn,

SBorf^iebung ber ßunge bagegen mit Surüdjie^ung ber Sippen. 3)a«

eine iWal foll ein mögli^ft großer ©d^allraum getoonnen »erben, bad

anbere Wlal ein mögli^ft !leiner.

(gg fann aber aud» eine anbere Serbinbung juftanbe fommcn,

Sorfd^iebung unb §ebung ber 3unge mie bei i unb Sorfc^iebung unb

5(nnä^erung ber Sippen ttjie bei u: bann entfielet ber Saut ü. $I^nlic^

ergibt eine (SinfteHung ber 3unge mie für e unb eine ©nftellung ber
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ßi|)pcn Jute für o ben Saut ö. S)iefe ^Tngabert ftnb aber nur oX%

annal^ernbc gu öerftel^en. Sm einzelnen fommen l^ier gerabe matidje

fleine STBtDeidiungen öor, je nac^ ben @prad§en unb ben 33?unbarten,

bie man in ^etra^t jie^t. ^eutfd^eg ü ^at j. S5. bie gungenftellung

öon e, franjöfifd^eö bagegen öon i. 5tuc^ ^ier laffen ftc^ ujteber

3tütf(i^engtieber ^injufügen: üüöö.
^egen ber genöfelten ©elbftlauter fie^e unter B.

B. 2)ie (Staeugniffe tt& 'Sivuxh'' unb 9^afenraumei$.

29. 5tIIe bie Dörfer genannten Saute !önnen aud^ mit §injus

äie^ung beg S^afenraumeS erjeugt toerben (19). (Sie Serben bann

genäfelt.

a) SBic^tig unb ttjefentlid^ ift biefe 9iäfetung bei ben ÖffnungS^

lauten (5So!aIen ober ©elbftlautern), bie aUe auf biefe SBeife eine in

ber SSertoenbung t>on i^nen öerfd^iebene S^iebenform neben fi(^ befommen:

üoäetu?) unb mit (Sinfc^iebung ber ß^ifc^c^Ö^^^^c^ ** ^ ? ^ ufro.

greiüd^ finb nid^t alle biefe Saute in ftarfem ©ebraud^. i)ie beutfc^e

@c§riftfprad)e !ennt fic eigentli^ nid^t. %htt bie SQZunbarten Ujeifen

üerfcf)iebene 5^ertreter baöon auf (pfälj. a „an", l^ „93ein", hl „\)\n" ufro.),

unb audC) \i(i^ ^ran§öfifd^e \)Qii einige bat>on in ®ebraudf|, n)ie a'eoo
(vend, pain, on, un).

b) <Sonft fommen bon ben genöfelten Sauten atö toirftic^e S3eftanbs

teite ber Sprache mit eigener Söebeutung nur no^ bie fogenannten

S^afenlaute in 95etro(^t: m n unb v) (ber Saut bcö ng in beutfd^em

fingen, ffunge, unb be§ n in finken).
Söei i^rer §ert)orbringung bilbet fid^ im SüfJunbraum ein SSerfd^Iufe,

ber längere Qtit bauern' !ann unb nid^t i^rettoegen eigene gelöft

merben muß: für m öom an ben beiben Sippen, für n in ber 3^^"'
gegenb, für tj am Hintergaumen; babei l^dngt ba§ ©aumenfegel f^taff

i^erunter, fo ba§ ber <Strom ber @pred)Iuft burd^ bie S^iafe entmeidien

mu§. ©er Unterfd^ieb im ^lang ber brei Saute ift burd^ bie ©röge
be§ jeweiligen «Sd^adraumeö bebingt. — §lud) bie 9^afen(aute fommen
ftimm^aft unb ftimmloS Oor (wwt)), bie ftimmlofen freilid^ öiel

feltener aU bie ftimm^aften (j. S5. in munb. siriJcn „finfen", raitn

„reiten").

S)em (Hinteren) areittelgaumcngebict gehört nod^ ein Befanntcr 9?afcn-

lawt an, bos frattiöfifd^e jog. mouiöiertc n (JV), tDtc cö in agneau, rögne öor*
liegt. (Sg fommt boburd^ gujlanbe, baB haS 2Rittclftö(f ber 3unge fid^ gegen ben
l^interen Xeil beö garten ®anmcn§ ^eBt unb t>a einen SSerfc^Iufe Bilbet.

c) 3(ber aud^ bie meiften anberen Saute fönnen gendfelt merben,

fo s, f, r, l ufm. ®^od^ ift ha^ nid^tS i^nen unbebingt (gigeneö, fonbern

immer eine burd^ bie (autHdje 9^adE|barfd)aft ober gnr burd) einen

eüttecliii <Die tiriiifd^e ^:^ta<^e bei (^oemunrt 3
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geiler im öou bcr (Sprad^tüerlseuöc l^eröoröerufcne entficHung, bic

in Tnuftcrgültigcr ?luSfpra^e nid^t erlaubt \\t

9h« bicSetfd^Iiifelautc ftnb öon bct ißäfclitng auggenommcn. ®ie toürben

ta fo siemliti mit ben flcwö^nlit^cn jümw^aften utib liimmlojen mnri jufammcn*

faDen. ®a8 scigt ft(^ in ben Sautgcbüben lem^, jänh bie in nad^läiftöer «uS-

ftnad^e fttt Üben, fagen eintreten.

2. Die (Sntellunö ber fiaute.

a) <Dtc öcrftä^icbencn ©eftc^tgpunfte für bic (giitteilung.

30. 2)ie öcrf^iebenen ©in^ettaute fönnen an fic^ nac^ öcr»

fdbicbcnctt ©cfic^tgpunften eingeteilt roerben:

1. mä) bem SScr^olten ber ©timmb&nbcr in ftimm^aftc unb

ftimmtofe.

2. Sfla^ ber (Stellung be3 ©aumcnfegcte in iingenöfeltc unb

gcnäfelte. ^ ^ ^,.
3. 9iod^ ber 5)aucr ber Aufteilung ber eräcugenben @|)rcC9teüe

unb na^ ber 5)auer beg SuftbrudS in lange unb fur^e.

4. 9la^ ber Äraft ber ©infteflung unb ber ©törfc beS Sungen-

brurfg in fräftige (ftarfe) unb fc^toad^e.

5. Sflad^ ber 5(rt ber (ginftellung ber ©^jred^werfjeuge tu SB er*

fAIuSIautc, (Sngcntaute unb Öffnunggtaute.«

6. 9fia4 bem Drt ber (gtnftellung in (ipintcr)gaumenlautc,

Sa^nlaute unb Sippcnlaute.
^

7. ^aä) bem ©efamteinbruci, ben fte ouf ba« ®e^ör mad^cn, tn

j^Iängc (Sßofate unb ftimm^afte Z w w r) unb ©erdufc^e (aUeS übrige,

a\x^ ftimmlofe Imnr).
. v .

8. 9lac^ ber ©teHung, bie fie in ber ©ilbe einnehmen (35), in

©ilbcntröger (©onanten, ©elbftlauter) unb anitlouter.

«6et oHe bieje (gintcilnnflen ^aben i^re aWönßd. ©inifle, bie ben ©toff

eif*Bbfen unb fic^ fc^arf burt^fü^ren loffcn, geöen p ßtofee unfleffiöc ®rupo«t,

bie man erft »iebcr gUebem mufe, um fie öbcrfid&tlic^ au matten (1, 2 unb 7).

«nbcre acbcn überhaupt feine jd^arfen ©renaen (3 unb 4; »gl 24). ^ne »eüae

fÄafft itoei Slbteilungcn, beten Gebiete [xäi ftofflic^ groBentcUS becfen (8, t)gl. 35).

SHe Einteilungen no^ ber 9lrt unb nad^ bem Drt ber ©infteKung er|(^öpfen a»«

ben ©toff mt gona, ober fie liefern Heinere (&mpptn unb laffen ft* o^ne

©(^toleriglrit burt^fü^ren. a)a^er follen fie aö öeifpielc im folgenben mitgeteilt

toerben.

ß) S)ie eintcilung ber ßautc na^ ber öerfd^iebenen «rt

bcr ©inftcllung.

81. Sßad^ bcr %n, toie bic ©prc^werljcugc im SKunbc ein*

geftcHt »erben, gücbcrn p^ bie cinjclncn ßoutc in brei (^tuppttt.



S)ie (ShiteUung ber £aiite. 35

A. 9RitttbDcrf(^Iu|^laute.

L D^ne 92o|enöffniing.

a) ftimmlofc: ktpigdb).

b) ftimmiiaftc: gdb.

n. 3Jlit 92afen5ffnung.

a) fiimmtofe: wnrj.

b) ftimm^aftc: mnr^,

B. SRunDcngcnlautf.

I. D^ne SiJalcnöffnunfl.

a) fHmmrofe: x(X% ss p, fF.
b) ftimm^aftc: 3 (7), x? 1 15, vw.

II. aj^tt iRafenöffnung.

a) ^mmlofe: ßenSIcItc x (>/), «5^ f F.

h) ftimml^oftc: ßcnäjcltc 3 (j), zi% vw.

C. SRunbaffnunadlaute.

I. O^ne 92a|eneffnung.

a) ftimmlofc: *, h.

b) fttmml^afte: aeionQ, öü,

n. 3Jlit 92afen6ffnung.

a) ßimmlofe: genäfelte \ h.

b) jHmm^Qfte: aSJöü7,dü,

Unbcrürffic^tigt bleiben bei biefer (Einteilung bic r« unb bic I*Sautc

t) ^ie Einteilung nad^ ber (Srjeugung^ftelle.

32. S'^aci^ ber Sr^eugungdfteHe l^aben toir bie Saute 5U fc^eiben in

A. sre^(fopf(aute:

a) ftimmtofe: ha^ Änadgeräujd^ * unb ber |)auc!^ ä.

b) ftimm^afte: ber 8timmton (mit ben *SJo!alen\ 33 I 3).

B. «nfat^ro^rlattte.

I. ^intergaumenge6iet

a) ftimmtofe: Ä; Xi (ftimml) tj; (ftimmt.) Q&p\(i)tn*B,

b) ftimm^afte: 9 z Vt 8ö<Jfd^cn«E.

IL aT^ittelgautnengebiet.

a) fHmmlofe: ft' x' ?'; -Y.

b) ^imm^afte: y'i V; N (27b).

ni. Sa^ngeBiet

a) ftimmtofe: tssp; (ftimml.) n; (ftimmt. QnnQm*)ri

b) fttmm^afte: (iiritS; w; (3ungen*)r.

3*
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IV. 2'\pptnQthitt.

a) ftimmtofe: p f F', (ftimml.) m.

b) fttmm^afte: h v w; m.

33. 1. SWÄngcl WStx einteHuuflcn. 2)05« ift ober aiit^ mont^eS p Bcmctfcn:

1. einmal I)abcn bie angegebenen Drtc nur oI§ annö^ernbe Srieugungä-

jlctlc ju gelten; U^ eine Wal erfolgt bic (Sinftellung etwaS weiter öom ober

etnjo§ hJetter {)inten alö bag onbere ^Xüal, je nac^ ber S3e|ci^affcnlc)eit bcr nmgebenben

Saute. (2o werben bic ©aumenloute öor ober noc^ e unb i (fiegel, ßtnb,

^edj, bt*) bnrd^göngig üiel weiter öorn erjengt aU neben a ober gar neben

unb M (ßörti, gut, iSuil)). S)e§f)alb ^at man ja aud^ baä ©ebict in ä^ei Stb*

teilungen aerlegt, eine öorberc (mittlere, 221) unb eine f)intcrc. Slbcr wenn

man ber oorberen aw^ bic öor e, i fte^enben (Gaumenlaute suweift unb ber

f)intercn bic öor unb u ftel^enbcn, fo bleibt immer noc^ ein Unterfc^icb smijtl^en

ben Saiitcn, bie öor e, unb benen, bic öor i fte^en, unb ebcnjo ein Unterfd^ieb

äWijc^en benen, bic itm o, unb benen, bic bem u benoc^bart finb, öon ber ^aä)*

barjd^aft beä a gar nic^t gu reben.

Si^nlid^ öcrfc^iebcn werben bic ^al^nUutc l)eröorgebra(i^t. S3alb wirb bie

Bunge gegen ben oberen B^^ubamm cingefteKt, balb gegen bie fRüdwanb bcr

bberaö^ne, öercinselt auc^ gegen bereu untere Äonte. §ier f)aben ober bic

9?a(^barlautc einen geringeren ^influfe. Sie SScr|(^icbenf)eitcn jinb öielmet)r

örtlicher 2trt: in 9^orbbeut|d)Ianb notiert man, ebenfo wie in fönglanb, bic

Bungcn)>i|ie bem oberen Sai)nhamm, in ©üb^ unb SKittelbcntfd^Ianb entweber

ber .^interwanb bcr oberen ©t^neibeäö^nc ober gar. Wie in ??rran!rcic^, bcr 9?üc!*

feite bcr unteren ©d^neibcaö^nc, fo tai^ bann ber öorberc 3;cil bcä BungcnrudcnS

fid^ gegen bie Dbcraö^ne ober ben oberen 3a^nbamm ftcKcn mufe.

3m Sippengebiet finbct ein ©d^wonlcn bei ben SRcibcIauten fiatt.

3atjnlippener5eugni§ wc(^fctt mit bem reinen Sippcncräcugniä balb nod^ bem

^Belieben ber ©prcd^enben, bolb na^ ber 58cf(|offen^eit ber »Jod^barlaute; bie

Änaelnen ®egcnben öerfa^ren barin libcr^oupt oft gong öerfd^ieben (27. 80).

2. ©obann laffcn fic^ managt Saute aber oud^ gar nid^t in ein beftimmte»

ÖJcbiet cinorbnen, unb jwar beö^alb, weil fic öcrf^icbeucn ©cbieten auglcid^

angehören, ©d^on bei ben unter A ö^racid^nctcn Äc^Üopfloutcn trifft baS

5u; fic err)oItcn i^re fertige ©eftalt eigentlich er^ im Slnfaferoljr. 3^od^ fühlbarer

ift ober ber 3KangeI bei onberen Sonten, bei benen im 83ereid^ beö Slnfa^ro^rä

felbft eine me^rfod^c einfteüting nötig wirb. ©0 wirb M ben I'Sautcn ein

SScrftfiluB im 3a^ngebiet gebübet, eine gewö^ulit^ boppeifcitigc ©ngc aber im

SKittcI« unb teilweife woljl auc^ im ^intergaumengebict; manchmal fommt aud^

noc|, wie j. 33. im englifd^cn, eine ^cbung ber ^interaunge taau. ®iefe Hebung

ijl oud^ bei bem 3ungcn*r in gcwiffcn göaen öor^onben, a- S9. im ©nglifd^en;

bann läfet fid^ au6) i)ai r nid^t eigentlid^ in eine einaige klaffe cinorbnen.

©d^wierigfcitcn cntfictjcn aud^ M ben «-S outen; benn bei biefcn Wirb

nic^t bloB im Bol^ngebict eine ©ngc gcbilbct, fonbem cä werben aud^ bie Sippen

beutli(^ öorgeflülpt.

3. ®cr größte SWangel bicfcr eintcilung ober ift, bo§ bic öffnungSloutc
(SSofoIe ober ©elbftloutcr) !einen redeten «piafe finben. ©ie finb awor einiger-

maßen erwähnt, infofem aI8 fic in ber 83eacit^nung „©timmton" mit einbegriffen

finb. 5lbcr einmal ^ängt biefc gonac klaffe ber Äe^Ifopfloutc felbft n^r fel)r lofe

mit bem übrigen ®onaen aufammen. ©obonn enifpric^t biefc (ginrcifiung unb

93c5cic^nung boc^ brnt äBefeu bir öffnungölaute gona unb flor nid^t. (gnblie^
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ober gibt fie fein ret^teä SKittcI in bic ^anb, bicje tDic^tigc StbteUiing bcr 2autt

felbjl nod^ ttjcitcr iu gliebem unb i^rc ©igcnort furj, ober crfrf)5pfcnb $u bc*

icid^nen. SRan müfetc beim gcrabc, wie baä auc^ öorfommt, u unb o nad^ bcm

Orte bcr 3wns<^n^ebung ^tntergaumig, e, i oorbcrgaumig unb a, a ctttja

mittelgaumig nennen. 2)onn fönnte man, um tteiter ju fommcn, noc^ bie

SJorftüIpung ber Sit)pen betücffid^tigcn unb u, o, ü, ö alS ©elbftlauter mit üipptn'

runbung ober tuti al§ ge runbete ©elbftlauter öon bcnen o^ne Si^^enrunbung,

bcn ungerunbeten, abtrennen.

II. S5o(ttlDrclc(f. SSielfad^ wirb baö S?er^ältnig ber SBofalc untereinanber

bur(^ ba§ fogenanntc SJofalbreied bilblic^ öeranfc^aulic^t; babei mirb bic

3ungen^ebung burd^ bie ^ö^erc ober tiefere (Sinäctd^nung ber SJofale unb hk
St^jtjcnrunbung burc^ bic klammern auögcbrücft:

SKittel*
^ittte

Bö^ne 3ä|)f(^en

b) 2)ie ßtttttc in Ättutöetölnbunöeu.

a) (Ste^enbe Sautüerbinbungen.

34. 2J?and^c 2aütt treten pufig jufammen auf aU ftel^enbe

SSerbinbungen. gür biefe SBerbinbungen i)at man bcr ©infad^^eit

§alber feftc 95e§etd§nungen eingefül^rt.

1. 2)ie SSerfc^Iufelaute, öorne^lirf) bie fttmmtofen, §aben oft nod^

bcn §auc^ h hinter ftc§: ä+ ä, ^+ ä, p + Ä ober k% t% p'. ^a§ i[t

bcr gaU j. S5. im ©d^riftbeutfd^en im Anlaut öon SßSörtern tüie kann,

JJettt, ®orf. 9)ian nennt biefe SSerbinbung bie ^auc^üerbinbung

bc§ 3^erfd^tu6(aute§, ober man fpric^t üon einem be^aud)ten

SBerfc^Iu graut (einer ^Ifpirata). (S§ ift alfo banac^ fd)arf ju

fc^eiben ^mif^en @ptran§ (21) unb ^f»)irata, bie ein oielfai^ i)errfd)en*

ber SJ^igbrauc^ unterfd^ieb^toö jufammenmirft.

2. 5«ic^t feiten fte^t aud§ ein SSerfd^Iufetaut jufammen mit bem

an ber gleichen (Stelle erzeugten, ftanglid^ g(eirf)en SRcibelaut, alfo

3fc mit X, ^ mit s, p mit f; üon ben (Stimmhaften fommt bagegen eigent*

lid^ nur bie Gruppe ds in Setra^t. ^iefe 9fJeibetautOerbinbung

be« 15crf^(u6taut§ fü^rt onc^ ben S'Jamen 9lffri!ata.
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%\t beatfd^e @i!^rift btüdt btc »ctBtnbung ts ßetoö^iilit^ hntäi f ob« %

an«, fottiBolrtT, rt^^n* H**« ««*> ««« »« biird^fid^ttöcn SQittjufomTncnfcfeunöm

burd^ tB, i. 93. in ßetta, fierta, (Ict«, ge^t'a. j?/'tt)irb bogcgen biird^ bic genau

entf»)rcd^cnbctt Briefen wiebcrtjcgeben, ba« nnt munbartltd| üblit^e hx (78,3)

3. ©tetlunq^loutc unb UBcrgangglaitte. ®te jutamtncn*

gcfefeten ©rjeugniffc ber mcnfci^ttd^en Sfiebe 6i(ben jetücitS ein fort*

laufcnbc« ©anjeS; eiti Sßort tote bag enthält nid^t nur bic bret Soutc

d, a, s, fonbern aurf) nod^ onbere SautgcbUbe, bic ben Übergang öom c?

jum a unb Dom a jum s öcrmitteln. ^icfc Soutgebilbc nennt man

Übcrgangglaute im ®egenfa| j^u ben feften, ben ©tellungSlautcn.

3n ber gewöhnlichen 2auttet|re berürffid)tigt mon biefe Übergang^Iaute

aber nid^t weiter, Weil ftc fic§ gwifd^en ben ©teüunggfautcn öon

fclbft ergeben.

4. eine ^erboppelung ber iKittauter (^oppelfonfonan^, ®emi*

nation) fennt ha^ t)euttgc Xeutfd) ^öc^ften§ in beutli^ gefptodjenen

gufammenfetjungen wie Stabtfor, flaupffetl, 6er00et|i, üxtiB-

fegment unb in 3ßortgruppen wie warm madjen, ouö J*etn.

Söo bie «Ed^rift fonft 5Wei gleiche Seichen fd^reibt. Wie in bellen,

retlen, liegt ein einziger Saut unb nur eine @d)olIgrenje

öor (37).

ß) @onattt (Sauttrdger) unb Äonfonantcn (SKitlauter).

35. 3n einer Sautgruppe faßen bic einzelnen Saute öerfd^icbcn

ftar! in« (Se^ör. 5)aS ^ängt öon i^rer ©dialtfünc ah. 5)ie frf)all*

fröftigften fallen am meiften auf, bic fc^oKfc^wärficren weniger; fic

bilben gewiffermaßen nur ein Sln^ön'gfel ber anberen. ^en fd^all*

fröftigften Saut einer dJruppc nennt man nun jebcgmal ©onant

(sidUträger, Sauttröger, ungenauer aud) ^ofol ober Setbftlauter), bie

übrigen, bie ftcft an i^n anfdiliefeen, 5D?ittauler ober ^onf onantcn.

Sn ber Sautücrbinbung sat ift a Sauttröger, s unb t finb 5D'?it(auter;

in ber SBerbinbung psi bagcgcn ift s Sauttröger, p unb t SWittautcr.

u ift in ber ©ruppe mus SauttrögcT, in ber ©ruppe haus bagcgcn

SWitfauter, unb cbenfo l in ber SRci^e fals S^iitlauter, in ber SJei^c fls

aber Sauttröger.

(Sine genaue ©d^eibung aßcr ©njenauter^eugniffe in Sauttröger

unb SUatlauter ift banac^ nid)t möglic^. 9J?an !ann nur aagemein

fagen, ba6 ein Saut um fo öfter Äern ober ©diaatröger in einer

(SJruppe wirb, je fd)aflfröftiger er ift. 5ß?e(d)e 9?olIe er im einjelncn

gaU fpielt, t)öngt üon ber befonbercn 5(rt be8 galle« ab. 3n fd)all*^

ormcr 9^üc^bar|d)aft ift er Präger bc§ Älang«, in fc^afifröftigerer

9l(B^barfc^aft bagcgcn nic^t.
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^le «©t^aUfutte. Über ha^ S8cr^ättnt§ bcr (Sci^aUftärfc laffcn

ftd^ bogcgcn fc^on eingaben mai^en. Slm !röfttgftcn ftnb bte Saute,

bic mit geöffnetem Wlmh unb mit $ebung be3 äungenrürfeng gebilbet

»erben, unb bie nur eine beftimmte Umgeftaltung be« ©timmton« finb,

atfo bie Öffnungglaute, bie man früher a(§ SSofate ober ©elbftlouter

bejeit^nete, aeiouüös unb i^re genäfelten SRebenformen äet ufttj.

to jmeiter ©teile !ommen bie anbern Umgeftaltuugen beS ©timmton«,

bie burc§ eine SJerfc^lugbilbung im SJ^unbraum 5uftanbe fommen, alfo

bie Saute l r m n rj. "an britter ©teile bie SBerbinbungen tjon

©timmton unb ®eräufc^, bie ftimmt)aften ©eröufc^laute vwz^tjz.
STn Oierter bie ©eräufc^e, bie in einer (5nge erzeugt toerben, fsffpx-

Hm f^ottfc^roac^ften finb bie ftimmlofen Sßerfc^IuSIaute h tp,

36. ^Ic frööere «nflt^t. 68 ift atoar alt^crgcBra^te Sitte, aeiouüö
«nb t^re gcnäjcitcn 9?cBcuformcn allein unjtteibeuttg Sofale ober (Settiilatttet

8U nennen, bie anbcrcn Saute bagegen furaweg Äonfonanten ober SDWtlantct.

Unb bemcntlprec^cnb führen benn aud^ bie SJerbinbungen anjetcr berartiget Saute

ben SRomen ®tp^t^onge ober 3)op^eIfeI5jlIauter. ^er biejc ©ttte ftüfet f«^

nur ouf hk 5:atjoc^e, t>a^ öornc^mU^ in ben alten ©prad^en biefe Saute meijtend,

aber nic^t immer ©^atttrSger ftnb; in bem SBcfen ber Saute tfl f« ni(^t re(|t

Begrünbet, unb angcfid^tä ber heutigen ©proc^oerl^ältniffe ^at fte btel öon i^rer

öeret^tigung öcrioren. S)enn ^eutjutage nehmen Imnr in Börtcm »ic ebel,

Atem, Öoben, iOater, too baä öor hm entfpreti^enben ©d^riftaeic^en gcjc^riebenc

e

in ungeawungener Siebe ia gar nid^t me^r gej^rod^en mtrb, ganj bie Stellung

t)on Selbftlautcm ein, fo bafe eäl befdöaffen ijl »ie geh?. Unb aud^ in i^rer

(Sigenart finb fie öon Sauten roic a, e ntd^t öerftrieben, tote man fd^on frü^e

boburc^ angegeben ^at, bo§ mon [ic a«ittntmen mit t>tn in ber oltlatetmjc^en

Sd^rift nic^t auöeinanbergc^altenen u = » unb t= t ^albc ©clbillouter

(^alböofalc) nannte. SBiü man bie alte S3eaeid^ming beibe^olten unb unter

SJofalcn ober ©elbftlautcm eben bie Umgejlaltungen beS ©timmtond ücrftc^en,

bie mit offenem 3Kunbe burd^ Hebung be3 3ungenrüden8 gebilbet werben, alfo

unfere 'öffnung§laute', fo !ann man hai tun au§ Slücffic^t auf bie SSerbrcitung

ber ©ittc unb auf W SSequemlit^feit. ^ber c3 empfiehlt Tid^ i>«nn, ber (gin-

beutigfeit wegen für bie öerfd^iebenc «angliche SSebeutung, meiere bie mcijlen

Saute in ©ruppen ^ahcn fönnen, anbere 93enennungen einaufü^ren unb ben

Äem ber ®ruppe etwa al8 ©ilbenträger ober ©ilbenfern (©(^aHtrfiger,

SauttrSger ober ©onant), feine §ln^ongfel aber aW Äcrnbclleibung (aud^

aI8 372itlauter ober ^onfonauten) au beaeic^nen.

y) ^ic ©übe.

A. 3^r SBefctt unb l^re ©tcitacii.

37. ©diaagrenae unb ^rutfötettse. SBec^feln in einer längeren

Sfiei^e oon Sauten, etwa in ber Gruppe verderbn, fc^aHarme unb fc^aH*

Jräftige Q^eftanbteile ab, fo jerfäUt bie 9?ei^e in mehrere Hbfd^nitte

(Sauttoellen), bic man ©itben nennt, ^ic (Srenjc stoifd^en jwei be-

nachbarten ^Ibfc^nitten liegt jeroeil« ba, mo ein fd^Ofc^mac^er Saut
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gtptfd^en 5tt)et fc^aÜftädcren fte^t: verderbn. ^iefe ©rcnjc Reifet

<Sitbengren§c. S§re Sage tft eigentlich nie §aarfcf|arf beftimmt ober

beftimmbar. ^er fc^aUf^tDäd^fte Saut nimmt immer eine gerotffe

3eitbauer in ?(n^ruc^, nnb bie ©renje fann innerhalb biefeg 3^^**

raumeS überaß gejogen njerben, am 5tnfang, am @nbe ober beliebig

irgenbmo in ber SKitte. @o fann man bie ©ruppe asa minbeftenö

in breifad^er Sßeife jerlegen: a-sa, as-a unb assa. ®a8 l^ängt ab

öon ber ^rt, n)ie ber ^ruc! ber Sungen bie ©precbtuft öerteilt (16).

^anac§ ^aben ttjir ju unterfd^eiben 5h)if^en ©c^allgrenjen

unb 5)ruc!gren5en ober genauer jtoifc^en einem ©d^aUgrenggebiet

nnb einer barauf gezogenen üerfd^iebbaren ^rurfgrenjUnie. ^a§
geigt am beften bie Xatfac^e, ba^ aud^ innerl^alb be§ fdiallfräftigftcn

(^in^eit^gebieteg, dwa in bem Saut a, bur^ SSerteilung be§ ^rucfg

eine Leitung vorgenommen Ujerben fann: für einfilbigeä ä §aben mir

bann §meifilbige§ ord.

2Se)'entIicl) finb beibe 5(rten ber Slbgrengung eigentli^ nid)t Der-

fd^ieben. !iDenn eine SSerminberung beg ®rncf§ fommt ja immer aud^

einer flangOerminberung gleic^, unb umgefe^rt mirb burc^ SSerftärfung

beg ^rucf§ ein Saut mieber f(angrei^er. 3Bo gar ber S)rud ganj

aufhört, mo atfo über^au)3t fein ©c^all me^r erzeugt mirb, ^ört felbft=

oerftänblid^ aud^ ber ^lang auf. ®ie DrudEgrenge bebeutet bann eine

üöEige ©infteKung ber @pred§tätigfeit.

(Sin SSort tüte gräblt ober tüte Stein wöre banad^ al§ a»eiftI6tg anjuie^en.

3:atfßc^Hd| ift gräbfl lautlich oac^ ganj fo Bejd^offcn loie gebenb (gebnt) unb Stetn

ctttia fo tüie aüeln. ©ntj^rcc^ettb ber l^ergebrad^ten 9trt ober, hJie man fßofaU

(©elbftlautcr) nnb tonfonanten (aRitlauter) unterjd^eibet (36), betrad^tet man im

gciDö^nlic^en ©pra^wnterrid^t oud^ SBörtcr toie biefc beiben atg cinftlbig.

B. Xclle ber «Silbe («nlttut, Snlnut, «uötttut).

38. ^er erfte Saut einer <Sitbe bitbet ben 5tnIout, ber (e|te ben

Slu^Iaut; ma§ bajmifd^en fte^t, ben Sn^att:,au0, tralb, fa-gen; fu,

mtf, fa-gen, al-te; bis, alt, balb.

%0(S) ^at biefc in ben ©deuten geübte Unterfd^eibung für bie ©d^üler iziit

wenig SBcrt; bogegen wirb fie oft toid^tig in ber ©^jrad^miffenfd^oft.

C. mtm ber (Silbe.

I. ©j)rcd^filbctt unb @j)rad^filben.

39. ^ie (gilben, bie bei ber natürlid^en ©pred^meife entfielen,

nenntmanaud^nod^ genauer ©|)red^fiIben(SautfiIben):ilet-nnng,

iüet-ter. SRan unterfd^eibet fie bann Oon ben nid^t gerabe gefc^iät

benannten ©prad^filben. ©prad^ftlben, ober ©prad)filbengruppen,

entfielen nämtidj, mcnn man ein Söort Oermöge ber SBerfc^iebbarfeit



2)ic Silbe. 41

ber ^rucfgreitje fünftlici^ ttad§ ber S3ebeutung feiner Seftanbteüe

(103,3) in ©tamm, S^orfilben unb ©nbungen jerlegt: ÜBtn-nng,
ktti-zXf ftuh-iiäJi-zXf er-bitr^, erb-ltdj.

2)le tttnttid^e <B\ibtntttnnunQ (Die (Sj^rclöfUöen). Sic Bei unä üblid^c

«nb in bcn ©d^ulcn öorgefd^rieficne 9lrt ber Silbentrennung befonberö in ber

©d^rift beruht ntcift auf SBtUfür unb fielet in öielen %äUm in 2Siberft)ru(^ mit

unfercr (Sprec^genjolön^cit. 2ln fid^ brauchte man entmeber gar nid^t ju trennen,

ober man fönnte trennen, mic eS ber SJaum erloubt (erbe-n:erb-en:ßr-ben:
i;-rb£n). ©obanutrcnnen mir beim ©pred^en ^mar (öar-bß, roal-ten, men-ben,
Am-te, aber roo^l meiftenäßa-^cn (ooerfior-ten),WDe-f;3e($l)ßf-pe),Ä-i^rß,

i?djö-pfß, A-bUr, ^Öa-gUr, ßs-ttitt, SS'd-skUr, ßo-$nn\ tra-Ancr,
cnblid^ (tuc^ rot-rr^n, «för-fler unb fan-bte. Slngcjit^tä biefer ©d^manhtngen

tft hk amtliche SJorfd^rift, überall unterfd^icbölo3 ben legten Äonfonanten auf Ut
folgcnbe 3cile ä« f«l«n» ätf^r mittfürlid^, aber bequem unb smerfmöBig (€arp-f«n,

Ädr-ffil, unb banad^ aud^ iOr^t^f-ler, emp-fangen). S9cbauerlic^ finb gerabe

beöl^alb einige nod^ öor^anbenc SBibcrfprüd^e: baö öon ber ^auptregel au8*

genommene untrennbare (l (Ca-ften) neben bem getrennten fp (ßnof-pe;, hk
einen ein^eitlid^eu Saut be^eid^ncnbcn trennbaren ng unb bt(4fin-gr:r, Stäb-tc)

neben untrennbaren djifiilf Ö> plj, t^ (<3ü-rijer, ^ä-fdjer ufw.), in gcmiffem ©inu

auc^ unoeronberteä j {^z-tz), neben oeränbertem d (^ak-kß), unb cbenfo bicjeä

ücronbcrtc (k wieber neben unberönbertcm, getrenntem ^ (®at-je), enblid^ oud^

biefeiS hjicber neben htm gleid^gcfprod^cncn unoeränberten j (ccljen). Überpffig

unb Ic^mierig tft eS auö^, 3iifttmmenfc|uugen (h)ic bar-in, ^jln-ein, uoll-enben)

in i^re 93eftanbtcilc jerlegcn ju laffen.

n. Offene unb gefd^Ioffcne ©ilbe.

40. (Sine <Sit6c, bie mit einem ber ftimm^aften 9J?unböffnung§*

laute (ber früher fog. ©elbftlouter [36]) fd^tiefet, nennt man offen,

bie anbern gefd^Ioffen (gebedEt): fa-gen» lie-gB, bagegen bin-be,

(Ur-JbB. 3m einzelnen, befonber^ ingäöen mie roiff^n, fdjütten, fann

bie 5(uffaffung freiließ fc^toanfen, je nad)bem man fic^ an bie <Bpxt(^-

filben feiner natürlid^en ^ugf^jrad^e ober an bie ^alb toiHfürlic^en,

aud^ bie @^rad^fi(ben berürffi<]§tigenben amtlid^en XrennungSüorfc^riften

^ä(t (9}^ein*ung). Xrennt man rot-ffen, f^rü-tten, fo ift bie erfte

(Silbe offen; trennt man ratf-fen, fdjüt-ten, fo ift fie gefc^Ioffen.

III. Sänge unb furje ©ilbe.

41. (£in 3^cif^^ befte^t oft oud^ Bei ber Unterfd^eibung Oon

langer unb !urjer @i(be. Sang ift jebenfaUg eine (Silbe, in ber

enttoeber ber (Silbenfern (36) ein langer Saut ift, ober in ber auf ben

furgen (Silbenfem noc§ me^r alö ein Saut folgt, atfo Irä-ge, Bu-ge
unb ftanb, als, bort ^urj ift jebenfaßg eine Silbe, in ber ber

!ur§e Silbenfem im 5(u§Iaut fte^t, alfo ba, Ijt, m^b. sä-gerij natürlid^

auc^ ~ njenn fo getrennt njirb — ber erfte Xeil oon mi-ffBn,

fdjft-ften.
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Äurj toärc itad^ bct lattblöuftgcn ^Tuffaffuiiö ouc^ btc <SiIbc,

bereit furjer @ilben!crn nur nod^ einen Äonfonanten hinter fi^ f^at,

atfo bt0, im, mit, ferner ber erfte Xeil bei ber Trennung mif-fen,

fd|üt-ten. ^6cr in lan-fen, ei-len ift bie erfte @i(be gerabe fo

befc^affen wie in (jal-ten unb fel-ten, unb boc^ be^eid^net fte bie

lanbläufige Se^re aU lang, »eil fte gtoei ©elbf^auter entl)alte, bie

fo öiel (Seitung Ratten aU ein langer, ^m einfac^ften nennt man

barum eben lang au^ äße ©Üben, in benen ber furje ©ilbenfem

(iBo!aO ni^t im ^uölaut fte^t, fonbern 'gebedt' ift bur^ einen be*

liebigen toeiteren Saut, atfo bis, b», ebenfo mtf-fen, WUor-te, genau

fn mie blau, lau-fBU.

IV. aBciterc (StIBcnitntcr|d^ctbttnöen.

42. ^a^ i^rer ©teflung im 2Bort unterfd^eibet man ^ntautfilbe,

Sintaut* ober Söinnenfilbe unb ^uSlautfilbe: er-lau-b«n. ^a^
i§rer33ebeutung©tammfi(ben(l03)unb «öilbungSfitben: tjerr-tT^Jl,

tX'ianb'tru S)ie SBilbunggfilben gerfallen narf) i^rer Stellung mieber

inS8orfilben(trcr-geijen)unb5Ra4füben(ober@nbfilben, lteb-li4l)

unb nad§ i^rer 53ebeutung in 5tbleitunggfilben (ober ^ortbilbung«*

filben: bog-liaffj Bdjretn-ier) unb in glejionö* ober S3ic*

gungSfilben (jBaum-^^, ritt-Bt).

B. S)te f^)ra(^lt^e SSemenbung btefer Saute

im 2)eutfd^en*

43. 2)le SRonninfaltlftfelt ber {jeutlgcn »ertocnbuttg. ®ic

öielgeftaltige 9J?enge ber oor^er erwähnten Saute toirb ^eute auc^

noc^ in mannigfaltiger 3ßeife üermenbet. 9Sor allem fommen babei

brei ©eftc^töpunfte in 95etracl)t: munbartlidie Unterfc^iebe, gu*

fälliger Sautnjec^fel unb bebeutung§t)oller Sautmec^fel.

1. Sunä^ft fann man nicl)t fagen, bag etma ein beftimmter Saut

einem getoiffen Qm^d gleidimägig in ganj ^eutfc^anb entfpräd^c.

SBiclme^r finben fi^ frfion in ber §infic^t groge, oft fdjroer ju über*

fe^enbe örtlid^e 18erfc^ieben Reiten. aBoju in ber einen ©egenb 5. SB.

ber eine Saut gebraud)t mirb, baju bient in ber anbern ©egenb oft

ein anberer Saut unb in einer brttten unb oicrten ®cgenb wieber

ein britter unb oierter (id) = if = i).

^iefe^lbioeic^ungcn bcbingen ju einem großen Icil bie S5erfc^ieben»

^cit ber beutfc^en 3)iunbarten, ni^t nur jmifc^en ^oc^beutfcft unb
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S^^tebcrbeutfd^, fonbertr aud^ 5. f8. inncr§a(5 beS §od^bcutfd^cn jttJtfci^cit

TOttctbeutfd^ unb OBerbeutfd^. ©0 ftnbet ftc^ on (Stelle be8 fd^rift*

fprod^fic^en oberbeutfc^en sägan im S^icberbcutfd^cn gägsn ober ^eräs»»

unb an ©teile be« munbartti$en oBerbeut{c§en tsit „Q^t", hüs „^oug"
ein mittelbeutfc^e^ tsait unb Äaws unb niebetbcutfd^eS fit (gefc^r.

tib) unb hüs.

2. 3u biefer örtlichen ^erfd^ieben^eit !ommt aber nod^ eine anbete,

jeujeifö innerhalb be§ gteid^en ©ebietS. 3"^^^ ©pradEigebKbe, bie ganj

ba§felbe Bebeuten, begegnen un§ fd)einBar n)iü!ürlic§ in mel^rfac^er

gorm. ^er Begriff be« (^eben§ »irb in einigen gormen be§ 3^^*'

toort« burc^ geh- auSgebriicft, fo in tdj gebe, wir geben, in einigen

anbern bur^ gib-, j. 55. bu gib II, gib, ^er ©tamm be§ Qtxttooxt^

werben ^eigt in ber ißergongen^eit balb marb- unb balb ranrb-.

3. ®er einfad^fte gaU, bai ein beftimmter Saut — o^ne jebc

ober bod^ nur mit untoefentlid^en örtlicf)en Slbttjeic^ungen — einem

beftimmten ©iujetjtoccf 1)iene, eine ^oppel^eit ber Saute aud§ jtoci

Oerfc^iebenen Qmed^n, ift ^eute freiließ aud^ nod^ rec^t häufig. @o
be^^eid^net fr^ming- ben Begriff beS ©c^njingenS allgemein für bic

©egenmart, fdjroang- bagegen für bie Oergangene Qtii, ^ogei ein

einjelneö 3Sefen, iDxJgcl bagegen eine 3J?e^r^eit.

%ä baö fc^einbare 5)urc^einanber erftärt fid^ aber leidet ou8 ber

®efd^id^te ber Saute.

44. 2)le ocf(^ld)tilr^en ®rÖnbe bicfcr aRonnlßfaltlöfelt. S)tc Sautöcr^ältntffe

im ^eutfd^cn ftnb nömlic^ nic^t immer |o ßctDeicu toic l^eutautagc, ftc l^oben ft(^

toielme^r jietig ^ectnbert, burc^ htn Saut^ufammen^ang 6ebingt ober ni^t bebtngt

(2b). %a%ti finb öcrf(^iebenc SKöfllit^feiten üor^onben:

1. SÄunbartltd^c ßoututtterft^icbe itnb Sautwct^fcl. a) SBcnn ein

ßautiuanbcl in ber einen ®egcnb auftritt, in ber anbern nitl^t, ober mcnn er in

ber einen anberS »irft'^alä in ber anbern, bonn entfielen lonbfd^oTtnd^e
Unterfc^iebc in ber ©prae^c. 2)ie ®cmein|prac^e, bie ©c^riftfpra^e fud^t ft(^

jwar oon biefen ©(^wonfungen frciau^alten unb einen ©prat^juftonb aI8 muftcr-

flültig burdjaufü^ren. Sl6er |o fe^r biejc gorberung eine« SluSgleic^eö auc^ grunb-

fägli(^ alä rid^tig oncrfonnt werben mu%, fo ifi fie in SBirflic^!ctt hoäf nie yanj

an erfüllen, meil auf einem auSgebe^nten Sprachgebiet geringere, meniger in bie

O^ren faUenbc Untcrfc^iebe nie einheitlich ouägeglic^en merben fönnen.

b) Slnberfeitä gilt eine Sautbemegung oft nur einem Beftimmten Slcil beS
©prac^jloffS; eS ift bo3 immer bann ber gaU, toenn ber SBanbel burc^ ge-

»iffe lautUd^e SScr^SItntffe einer So4itgruppe ^eroorgerufen ift; bann entfielen

jtt)ei ^Ibteilungen beS ©prac^ftoffä; bic eine »eift bie SBirfungen beä in ©etrac^t

fommcnben Soutttonbclä ouf, bic anbcrc »eift fic nic^t auf (umgelautete ^röfcnS-

formen mie fatjrt, (lö^t neben nid^t umgelautcten toie roa^rt, top). 2)obei

fann eö bonn noc^ oorfommen, bo6 stüifd^en ben bcibcn Slbteilungen innere S3c-

jie^ungen befielen: ein unb baSjelbe lautli^e ^bbilb etneS SSegrip erfc^eint in

mc^rfac^er ©eftalt (fä^rt neben faljre, 8£be : Qabf iOoflil : lOiJgcl). 5)icfe

3)oppel^eit nennt man bonn »or)I Soutwedjfel.
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2. SeBcnbigcr unb toter ßauttt)C(i^fcI. 2freili(^ l^aben bon ben SBanb-

Iirngcn, btc ftc^ einmal auf einem BefKmmten Gebiete an einem bejtimmten 2;cil

be§ ©prad^ftop öoUjogen l^aben, mond^e ^eute nur fd^wad^c ©puren hinter-

loffcn; jüngere S3ett)egungen ^oBen bann, ttja§ ein älterer Sautwanbel ^cröor*

gebrod^t l^attc, ttjicber öerfd^toinben laffen. S3efonberS bie Stnglei^ung tjl in

biejer §infi(^t roirffam gettjejen: fie l^at bei fjormen, bie einer gejd^Ioficneu Orb»

nung angehörten, lautlid^e Unterfc^iebe in ber einen ober bcr anberen 9flic^tung

mieber auägeglid^en (2d).

3Ran(^maI finb bie ©rgebniffe be3 älteren Saut»anbel§ ober auc^ ^eute no(^

in gröBerer 9lu3bc^nung beföa^rt. Sa in oercinäeltcn fräßen fpielen fie fo-

gar eine wichtige 9ioffe im heutigen 6prad^Iebcn. 3)ann finb lautliche Unter-

fc^icbe, bie burc^ eine befümmte, an fid^ oiettci(^t ganj gleid^gültigc lantlid^c

Urfad^e^eröorgerufen mürben, im Settjufetfein ber ©prec^cnben fo fühlbar ge-

worben, baB man biejem äuBeren Unterjd^ieb einen ©inn unterlegte unb i^n be-

nufeteaIä@tamm-oberf5ormenbilbung3mittel(gebe:grtb,iDogel:l05gel).

SBir f)ahm banac^ auc^ au unterfd^eiben gmifd^cn leb enb igen Sautbe^ie^ungcn in

ber heutigen ©prad^c unb toten. SSeacid^nenbertocife fööt biefer Unterfc^ieb ju-

fammen mit ber Unterfc^eibung nad^ ber 2(rt ber 2autt, ®ic SScgie^ungen ber

fc^aUfräftigeren unb fel^r in8 Of)X fallenbcn ©elbftlauter finb lebenbig geblieben,

bie ber 3RitIautcr finb oermifd^t morben ober bebeutungäloä gemorben. SSir be-

ginnen beö^alb mit bcr XarfleHung unb ©rflärung ber oolalifc^cn ©rf(Meinungen.

a) 3)lc «totale (Selöftlttuter).

45. %xt Uttb ©liebening be§ (Stoffes. 2)ie germanifc^en

imb bie beutfc^en (Selbftlauter finb — im ©egenfa^ gu ben Äonfo=

nanten (75) — bem Bebingtcn Sautnjanbet üiel mel^r untertDorfen

getuefen aU bem freien, nid^t nad^barlidE) bebingten (2 b). ©a^er er*

gä^lt ni^t nur i^re ®ef(^ic§te überhJtegenb öon Spaltungen unb 9?ei^en=

bitbungen, fonbem auc^ eine @rf)ilberung ber l^eutigen SSer^ältniffe

mu6 ber SSorfü^rung biefer iRei^en ben ^auptpla^ einräumen, fomo^I

an fid^, al§ au^ befonber§ beg^alb, n^eil biefe Steigen für bie öe-

beutungöunterfc^eibung n)ic^ttg geworben finb

gnjar fehlen auc^ bie unbebingten SSerÖnberungen nic^t ganj.

^6cr fie finb, öorne^mtid^ fon)eit i^re ©puren noc^ in bie gefd^id^t*

lid^e unb in bie l^eutige Qtit l^ineinragen, üon unrergeorbneter 93e=

beutung: auf i^nen beruht jum Xeil bie §eraugbitbung beö 9^eu*

]^orf)beutfc^en au§ bem ^(tbeutfd^en (in gormen njie Bett auö m^b.

Sit, flans au§ hüs, lyeute aug Mute, gut au§ guot, lieb auö liep,

küljn au§ Idiene: 49,2), unb fie ^aben au^ h%n beigetragen, bie

SD^unbarten unter fid^ unb öon ber ©c^riftfprad)e gu trennen (50).

©onft ^aben fie nur bie alten ^Iblautörei^en niieber ^erftoren Reifen.

Sßir fc^ilbern im fotgenben juerft einige ©rgebniffe fotdier freien

SBanblungen aU lanbfd)aftlic^e Unterfc^iebe in ber ®emeinfprarf)e;

bann füf)ren n)ir bie burc^ ben bebingten SBanbel beröorgerufenen

^Hci^en oor, unb ,^n»ar erft bie lebenbigeren ber Xonfilben. bann
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hie unBebeutenberen ber Sieben tonftIBen. ^en <2d^Iu6 bitbet eine

Sufammtnftellung einiger öerfprengter tiefte auö berfc^iebenen

früheren SSerfd)iebungen, Die big l^eutc irgenbtoie tt)id^tig geblieben finb.

1. £anbfd)aftltd)e Xlnterfd)tcbc.

46. ©tobere ^tandunterfr^iebe. Sn ber 5lu8f^rad^e ber furjen
Sßofale unterfc^eiben fi(^ S^orb* unb ©übbeutfd^Ianb ftarf öoneinanber.

Sm ©üben ^aben bie fur§en u i e ö ü ungefähr gang benfelben

Ätang ttjie W entfprec^enben Söngen; fie finb ani^ gefc^Ioffen. Sm
iliorben bagegen üingen bie ßürjen burd^njeg offener (28) qI8 bie

Sängen. Sieben ^emeinbeutfc^em flüt liegt im S^Jorben 5ttj:pg, im
©üDen Stljttg. Unb äl)nlic^ entfpred)en norbb. ®ott, iPt f dj, bluffe,
©Otter, im ©üben ber9?ei^e na^ Öott, iFtfdj,' iFlfif'fe, ©ötter.
(StnjQ^ anbers mec^felt nag mit nag»

|)infici^tlic^ ber £*2aute t)errfd^t ein nod§ grögereö <Bä)toanUn.

aS^ä^renb ber ©üben oft einen Unterfi^ieb banacf) mad)t, ob ha^ t

burd) t= Umlaut entftanben ift ober nid^t (56, 3), unb biefeö Umlautg*e ge«

fc^toffen fpric^t (beffer), ha^ urfprüngtic^e ober ha^ huxä) a^Umlaut
cntftanbene bagegen offen (^e|i), unterfd^eibet berSfiorben oielfac^ auc^

nad) ber ©d^rift. ®ie langen c=2aute, bie auc§ mit e gefc^rieben merben

(ßejet, lefßn), fpric^t er gefc^Ioffen, bie Äürjen, menn fie z gefc^rieben

roerben, o^ne Siüdfic^t auf bie §erfunft ^Iboffen (bfffer, Ijf Ifen),

bie Söngen aber, bie ä gef(^rieben merben, oft gang offen (^äter); bie

furjen ä lauten auc^ meift halboffen (n äffer).

Gbenfomeuig einheitlich ift bie ?lugfprad)e ber Saut Oerbinbun gen
(Sip^t^onge), njeld)e bie ©djrift mit ei (ai), an, m (an) toiebergibt.

©elbft im 9)^unbe ber ©ebilbeten Hingt et (ax) nic^t immer ae, fonbern

fe^r oft auc§ ai (Weib ==naet unb naji), unb ebenfo au nidjt immer
ao, fonbern au'c^ au (flaus"= haos unb haus), gür eu (an) finbet

fid^ gar oö, öm, oi (oe) nebeneinanber, öon me^r Ianbfc^aft(id)em aü
unb cm gar nidjt §u reben.

^ie S3ü()ne l^at fid^ l^ier überatt für bzn norbbeutfc^en ©ebrauc^

entfd^ieben. Sn neuefter 3eit (1898) finb barüber fogar auöbrüdlic^c

©eftimmungen t>on bem fd^on (16) genannten ^luöfc^ug erlaffen morben,

ber ftc^ aug SSertretem ber ^ü^ne unb gad^gele^rten §ufammenfe^te.

S)anad^ finb bie furzen ©elbftlauter etmaö offener §u fpred)en a(8

bie langen ; für ei, at foE ae, für an ao, unb für eu, äu oö gelten;

ä foU überall offen Hingen (mäljlen, ^äit), ebenfo furgeg t\^z[h);
langet e bagegen überall gefc^loffen, bei jeber ^erlunft unb Saut:«

nad)barfd)aft (See, geben, Ijeben, neljmen, wer).
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47. %e\ncxt ftlttitöuntcrftfilcbe. Slud^ ^ict ßcl^cn cinacinc ©cgcnben totcber

l^rc eigenen SBcgc. ^m ©üben befonberä aerlegt ftd^ bet burc^ fl (al) toieber-

gegeöene Saut — nac^ feiner ^erfunft, mit wir gleid^ |e^en tocrben (48. 49) —
oft in awei Unterarten. 3Ran fprid^t 6alb c» wie in metn, feit (m^b. min, alt),

balb ai rote in Stein, ttJatfe (ml^b. stein, weise), ober c8 »et^felt ai In metn

ftlt mit äi in Stellt, llöalfe. ®er Oftfecbeutfc^e ^inroieberum ritztet fit^ ganj

na(| ber ©d^rift unb fpric^t Äetfe mit ei, fialfer mit ai.

ein ä^nli(^cr SBcc^fel befielt für an unb äu (eu): in SBörtem tote ^üm
(ml^b. hüs) roirb ou ober au gefprod^en, in SBöitcm toic laufen (m^b. loufen)

cntfjjrec^enb entroeberat* ober äu; unb enblic^ ift reuen (m^b.riuwen) = tSten,

bogegcn freuen (m^b. 8tröuwen) = ftrölen.

48. Sorgef(4ii^te unD @tunD ber ttld^tigercn Diefer @(^toanlungen

(Me nt)D. Vlonop^t^ongicrung unD bie ^i|)f)t()ongicntng). Wlt bie genannten

©t^roanfungen ^aben i^ren gefc^id^tlic^en ®runb. (So »ie fle l^eute nod^ ^ie

unb ba fd^Achtem ^eroortreten, öorne^mlit^ in ber Umgangäfprac^e be3 ©übcnS,

feftcn fie SSerft^tcbenl^eiten fort, bie früher oiel einfc^ncibenber waren, unb bie

in ber etgentli^en SOV^unbart aud^ ^eute nod^ überaU ausgeprägt erhalten finb.

3)aB junäc^ft burd^ ben Umlaut an bie (Seite beS uralten offenen § ein neue«

ou8 a entftanbeneä gefd^loffeneä ? unb fpStcr burc^i ben jüngeren Umlaut fogar

nod^ ein brittcr fel^r offener, ä gefd^riebcner e*8aut getreten ift, roirb an anberer

©teile ausgeführt roerben (56). ^ier Befc^äfttgcn unä öielme^r aroei anbere

©anblungen, bie in bie 3"t beä auäge^enben ÜKittelaltcrS fallen, aber niemaW

gleid^mä^ig über baä ganac Sprachgebiet oerbrcitet geroejen fmb. ®8 fmb bie

l)ip^t^ongierungbermittel^oc^beutf(^enlangenS3o{aleunbbie9){onop^t^on«

gierung ber mittcl^od^beutfd^en S)ip^t§onge.

1. 2)er SBanbel ber langen Sofale au 2)oppellautctt. Qn ben

©tammlilben rourben einmal bie langen SSofalc mit enger SWunböffnung ju

®oppeloofalen (SJip^tl^ongen), unb awar l a" «^ «"^ iJ^nn «* (gefc^r. et); ü au ou

unb bann au; u (iu) filic|licb a" o^ (gefc^r. eu unb äu): zit > Bett, hBs >flau8,
hiute> Ijeute, miuse> iWättfe. ®iefe 5Scrfc^iebung l^at am frü^eften im ©üb*
ojten ftattgefunben, fpöter aud^ in SWitteIbeut|(^Ianb. §eute gilt fie in ber ©(^rift-

fprad^e unb munbartlic^ im ©agrift^-Öfterretc^ift^en, ©d^roäbifc^en, Dberfränfifdjen,

Dberföd^fiid^en unb ©d^lefifd^en. S)ie alten Sängen finb bagegen noc^ mci^ er-

halten im aiemannifc^en uiit> im i«ieberbeutfc^en (al. ^vlh^ Bit, ^öall '^&ü§'

lein* nbb. -^üa, ®ib).

2. 35er SSanbel alter SJerbinbungen t)Ott ©elbfllautern a« «»«•

fad^en Sängen. ?lnber|eit3 roerben bie S)oppeIfelbftlauter au langen einfad^en

©elbftlautem. gür bie ©c^riftfprad^e !ommt in SSetroc^t ber 3Banbel bon uo au

ü, oon ie au i unb oon üe au «; er ift in SKittclbeutfd^laub aufgcfommen

unb gilt auc^ l^eute nod^ in ben STiunbarten bom nörblid^en SlfaB bis hinauf

nat^ ©d^lefien: ögl. m^b. muot „3Rut", liep „lieb", müede „mübe".

49. SRunbartllr^eö. 3n ber aRitte biefeS ©ebiets, im Dberfränlifc^en unb

Oberfäc^fifd^en, roerben aber aut^ ei, ou unb öu fo oeronbert; ei roirb au e ober 5;

ou au ö ober ä, unb öu au e ober ä: ogl. m^b. zwei „2" = tswi ober tswä, boum
„©aum" = hörn ober häm; tröumen „träumen" = treim^ tröm», ®ie ®emein-

Iprat^c ^at bafür a<^, an «nb oö.

5)agegen l^abcn bie oberbcutfd^en SRunbartcn überall ben Doppellaut er-

j^alten: al. ;älla-ot, it-eb, m&-eb neben laufe, roälg: baQr.>ö^ ÜBtnat, itab,

mftab neben laufn (läfn), vioa^ „xot\%".
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3m 92iebcrbciitf(l^cn i^ fd^on in bcr filtcflcn Übcrliefcning, im §clianb,

für et ein S nnb für ou ein ö einflctreten. Bremer cntfpric^t ^icr einem ]^o(^*

beutfd^en alten uo (unb neuem ü) |eute teiltocife au, einem i^oc^bentfc^en alten

ie (unb neuem i) bagegcn in getüiffen fJäClen unb getoiffen ©egenben ein ci unb
einem olten üe (neuem tt) ein öu: fo jagt g. Sleuter ßaub „^ud^", ielf „lieb",

«aubBr „SSüc^cr".

^ier im 9lieberbeutf(3^en Bcjionb aber aud| fonjl — ebenfo toie im
SWittelbeutfd^en •— bie Steigung, tit SSofoIe offener »erben ju laffen, nit^t

nur in offener @ilbe, fonbem oud^ in gefd^Ioffener; bal^er fagte man, mie nod^

ft>Äter au^äufü^ren ijt (74,6), für m^b. vlugen im aKb. flogen, für ml^b. vride

„fjricben'* im ^t\i. 4frzht, für mt)b. busch im 3Kb. unb 9ibb. bosch: ä^nli(^

erflären fid^ »o^I aU munbartlid^ ^0(^beutf{^e formen »ie Sonne, iHonne,
fiönig unb M'ontij (für m^b. sunne, nunne, künec unb münech: 74, 6. 7)

S)ie ©c^riftlprad^e f)at ^ier alfo bie S)oppel^eit gleichmäßig öereinfoc^t,

inbem fie m§b. ei unb i ^u ai oerjc^molj, ou unh ü 5u au, enbUc^ öu unb iu

5U oi; fie bi|)^t^ongierte alfo bloß, monophthongierte bagegen nic^t. @ie machte

alfo ben älteren SBonbel ber mittleren unb füböftUci^cn ®egenben noc^ mit, aber

liiert me^r bie fpfitere SScreinfat^ung ber ©oppelloutc; fie ^ielt fi^, mie S. Sraune
betont 1)at, treu an bie überlieferte 6d^reibform.

Satfät^lid^ fteQt ftc^ in einer Überfielt had 9$er^ältnid ber mittell^o^beutfc^en

langen SSofale unb ber ^ip^t^onge im großen ganzen fo bur in ber ©c^riftfprad^e

unb in ben SDlunbarten:

m^b.
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mit i^m urfpröngltd^ QMä^tn Srfjroetj), anbcrfeitS bie altbcutjd^en, burd^ ®e-

le^rte neuBelebtcn gormen ^ünß (nc6en ^eutiB), ^Satten (iteöcn raunen), ICr

(neben ÄnerodjfB), iBrnno (neöcn braun), oud^ ©ertrub (neben traut).

(SBegen ber ©aucrjd^toanfunflcn fie^c allgentein 59 ff.)

2. fiauttDe(J^feI.

51. Üöetfl^t. @^ ^anbelt fid§ babei (nod^ bcn Erörterungen

in 5lbfd^mtt 44) um bie Spuren, bie ein älterer Sauttüanbet nod^

Überali auf bem heutigen beutfd^en ©prad^gebiet l^interlaffen l^at, bie

alfo nic^t bie Sanbfc^aften unter fid^ fc^eiben, fonbern ben <S))rod)ftoff

0^ne örtlid^e 9lürfftd^ten giiebern: um bie beiben Kanglic^en @rfc^ei=

nungen be§ 51 6 tau tg unb be§ Umlaute, um ben Sßed)fel gttjifc^en

langem unb furgem ©tammöofal (nz\jmt : nimmt) unbenb(irf) um
bie 35erfc^ieben§eit in ber ©c^toä^ung ber SSor* unb S^iac^ton*

filben (öf^ehife : %izis^ Sages : S^ags).

a) ®er Mimt
52. Söefen öe§ 5l5laut§. ®d§on in ber inbogermanifd^en

3eit l^atte ft(^ §tt)ifc^en bcn Uerfc^iebcnen SSofaleu (bie fid^ nicf)t, Ujie

man früher annahm, auf bie Uröofate a, i, u befc§rän!ten, fonbern

audf) fixier e unb o umfaßten) ein beftimmter 2Bed)feI ^erauSgebilbet,

ber Slblaut ©r tüax urfprünglid^ too^l burd) eine alte SSerfc^ieben^eit

ber 53etonung, ben freien 2öorta!§ent be§ Snbogermanifdien, IjerOor*

gerufen morben, ber abmed^felnb jebe Silbe be§ 3Borte§ treffen fonnte:

ibg, patir „ber Spater", pdter „o Sßater", pai{eyös „beg 9Sater§".

grül^er toar er jiemlid^ regelmäßig burd^gefü^rt. Sebe ©ilbe, be^

fonbern jebe Sßur^elfilbe, fonnte grunbfä^lid^ in mel^rfac^er, meift 3=

big 4^, feltener big gu 6 fältiger ©eftalt auftreten baburd), ha^ fie

i^rem Selbftlauter nad) feften Spiegeln einen üerfd^iebenen ^lang ober

eine öerfd^iebene ^auer gab. ^thm veid- „fe^en" fonnte void-y vid-

(unb vld') üorfommen, neben pet- „fliegen" nid)t nur pot-, {mt- unb

pöt'), fonbern auc^ pt-. ©o liegen im @ried)ifd§en §. 03. no(^ neben«

einanber: Xsittü) XeXoiTra (Xoi^ird?) IXittov, olSa eiöo)? tostv, «peü^co s^uyov

((pü^Tj), TpSTTü) TSTpO^pa (xp^TTO? TpOTTTi) STpaTTOV, femCr TTSTOJiat TCeTcdTr^fXai

(tcoty]) 7ra)tao|iai e-7tT-(5jxr^v, s^ev^fir^v (^evo?) YS^ova (yövo?) Yi-Yv-ofiat,

enblid§ (in einer ©nbfilbe) ^ra-tip-s? ita-TTjp euTra-top-s? eÜTra-Ttop, xa-

Tp-(J? unb Tca-tpa-ai; unb ä^nlid) aud^ nod§ im ßateinifd)en teffo : toga,

precor : proctis, fero : fors, pello :puhus.

S3eim Überaang in ha^ ®ermanifd^e oeränberteu aber manche
ber alten Selbftlauter in öerfc^iebener SBeife i^ren Älang ^abur^
lüurbcn bie alten ^Iblautgreifeen auf hem ganzen ©prad^gebiet nic^t
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nur öerfc^oben, fonbern infolge beS ß^fornmenfallg einiger Bisher ge*

jd^tebenen Saute au(^ etroo§ öereinfac^t. ^ie (5onberenttt)td(ung

beg S)eutfci§en fe^te burc^ öielfad^e 3BonbIungen ber ©etbftlauter

biefe 95ettjegung in oerfc^iebener, auc^ entgegengefe^ter 9^ic§tung, !räftig

fort (48), unb ba auc^ fonft 5(uggteicf)ungen jwif^en üerfc^iebenen

gomtengruppen ftattfanben, toar beim S5eginn ber n^b. 3eit Don ber

alten SD^annigfaltigfeit unb öor allem 9?egelmöfeigfeit ber Slblautö*

reiben nid^t me^r oiel übrig, ©arunt ift ber heutige 3uftanb toenig

ein^eitlid^.

53. J)er miaut Im aJlöÖ. ^m Wfh, finb »cmgfteng Bei beut SJcrbum
mti^ no(^ öier Stufen beutlid^ unterfc^icbcn, bie ber 3ftei^e nad^ öcrtreten finb

:

l.burd^ baä «ßräfenä (vZiw^e '[id^J fliege'), 2. ben ©ingular be§ (inbitatioifd^en)

Präteritums {vlouc '[id^J flog'), 3. ben «ßlural biefeä ^ßräteritumg (vZm^ch
'[toirl flogen') unb 4. burd^ ba§ ixotite ^arti^ip (geulogen 'geflogen'). S)od^

berühren fi(| aud^ ^ier fd^on ^te unb ba eineäteitä ^er «ßlural beä «Präteritum«
unb boä «:|Sartiai^ {banden 'mir banben* unb gehenden 'gebunben'), anbern-
tcilä bie Beiben Boölformen beä Präteritums unter fic^ {vuor *i^ fu^r''unb
vuoren 'wir fuhren'). 'SSlan nennt tx^ 9JeBeneinanber biefer ©tufen axx^ auä-
brütflid^ bie SlBIautSrei^en. ÖJenau genommen finb öon 'ütn fieBen in atten

älteren germonifd^en 9Kunbarten gleid^mä&ig unterfd^eibBoren unb na^^tt
aud^ einjeln öerjeic^neten 9?ei^en oterftufig nur brei (II, Illb unb IV), breiftufig

bagegen awei Big brei (I, Illa unb V), jnjeiftufig enblid^ audb toieber Atoei (VI
unb VII).

93emerlen§mertermeife fmb gerabc bie ftufenreid^ften Älaffcn aui^ in ber
Si^ominalBilbung nod^ am ftärfften öertreten.

9luc^ unter fic^ finb Vit einzelnen Steigen fd^arf gefd^ieben, unb fd^on \>\t

®eftalt einer ^orm, \a fd^on ber (Stamm an fid^ öerrät, mit njelc^er 9?ci^e man
c3 gerabc au tun t^oi.

3fm folgcnben gä^Ien wir biefe »leiten in ber lanbläufigcn Orbnung
ouf, ^eBen oBer baBei burd^ fjettbrud \>xt ©tufen ^eröor, W no^ beutlld^ unter-

f(Rieben finb. %a eä fid§ ^ier nid^t um ta^ SSerBum ottein, fonbern um titxL

5lB[aut im aügemeinen ^onbelt, fügen toir auc^ möglid^ft öiel mcrfmürbige 9?ominaI-
formen Bei. Älammern fd^IieBen on ftd^ gleichwertige, lautlid^c 21B arten ein, bie

^cute no(^ BemerfBar finb:

1.1 — ei — i — i (e):

grife 'greife' — greif — griffen — gegriffen; grifec 'wottod^ greifenb':
grif (®en. griffea) m. '®riff', gnft f. 'baS ©reifen', griflich 'greifbar', gHffec
'greifBar, griffein 'wicberl^olt greifen'; ariide '©d^neibe' : anit '©d^nitt'; strich
*©trei(^* : strich '©tric^'; stlge '©teigc' : «<ec '©teg' {;. stiege '©tiege'I); trihen
'treiben', tnp {trtbes) m. '%mh' : iHft f. 'Xriff; gesmide '©eft^meibc' : «ni<
(smides) '©d^mieb'.

II. iu de) — ou (ö) — u — o:
et) vliuge '[id^] fliege' (vliugest 'bu fliegff , vliuget 'er fliegf, vliuc 'fleug,

fliege 1* — vliegen 'wir fliegen') — vlouc — vlugen — gevlogen, vluc (vluges)

'Sflug'; ^«t?« 'öießc' (3ie2;en):gö^:gu^^en:gego^^en, gui, (gu7,ges) '©ufe'; ziuhe
'i^ ate^e' {ziuch 'jie^e!' — ziehen 'wir gießen') : -sröcÄ '30g', zoum '3aum': zuht
'3ud^f; liehe '2itbe : geloube '®IauBe'; knouf '^auf: knöpf 'Änopf; triefen

Cutter li«, 3)le beutft^e ©prad^e ber ©egenrontt 4
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'triefcn' : /nm/e *%tauH* : tropfe *a:rot)fcn*; stiube '^Oit* : stoup '^oV, eUmp

(stoubes) ^tauh"; siuche '©euf^e' {siech *ficd^'): «*7i« *@u(^f ; verlies m. n.

'öcrlufl' : tcWttsf f. 'SSerluft'; ^rcfete* '®cbict' : ^rcöot '©cbot'; vliu^e 'flicke': »^5

'floB', rZö5 m. n. '%\oW : »^W5 (vlu^^es) '%W; linkten 'leud^ten' {lieht ntd^f r

n. 'ta^ 2iä)^):lohe m. f. 'So^e, f^Iammc'.

ß) 8üge 'faugc' — souc — ««^en — gesogen öertritt eine Untcrafiteilung,

bic im ^räfcnä etwaS abioeic^t öon ber gewöhnlichen fjorm.

m. a)< — a — u — u;

^) ^ (i) — a — u — o:

?) binde Hd^ Binbe* {binden 'toir Btnben; binben'): bant : &M«(26n : gebunden;

singe 'finge* : »anc : sungen : gesungen; binde f. 'S3inbe' : fean< (Landes) n. '©anb'

:

bunt {bundes) m. 'SSunb, S3anb'; tranc {trankes) m.n. 'Xran!' : trunc {trunkes)

m. '^irunf;

rinne "rinne' (rinnen 'rinnen') : ran : runnen, gerannen; rinne f. '9fiinnc'

:

runs m. f. 'atinnfal'; smmwe 'fd^toimme' (stimmen) : swam : swummen, ge-

summmen; swam {swammes) 'Überfd^wemmung'

;

ß) wirfe 'id^ »erfe' (wer/en 'werfen') : warf: würfen : ge^vorfen; warf n.

'Slufsug ober Scttc eineä ©etocbeä' : wurf '2Burf* {worfen 'worfeln').

IV. g (<; — a — ä — M ro;

:

nime ^nel^me' {n&nen 'toxi nehmen, nel^men'): nam -,
nämen : genomen

\

näme f. 'boä SfJe^men': nötnunft f. '«ßotna^me, 9loub', Vernunft 'SSernunft'; stile

'fte^Ic' (s<e7n 'ftefilen') : stal : stälen : gestoln; bir 'tr^gc, gebore' {bern): bar :

baren : gebom; barn m. n.. 'ßinb' : bare '93a^re' : &w*^ *®eburt'; kern 'Äcm'

:

Äom *Äorn'; karlm, '^b'icnn, e^cmonn' = -STaW 'Eigenname' : mb. kerl 'SWann,

tcrl';

spriche '(i(^) fpred^c* {sprechen) : sprach : sprächen : ^esprocÄcn; «prccÄ

n, 'baä ©^)red^cn': spröcÄc '©)}ra(^e' : spruch ^©prud)'; — <nte *id^ trete' {treten):

trat : träten ^ot jwar \>a§ ^axüiip getreten {naä) V.), fonfl aber troten 'traben'

unb trot(tJe f. 'Leiter'.

Y. e (i) — a — ä — e:

^'6e 'id^ gebe' {geben 'geben'): gap : gäben : gegeben; gebe stf. '(Sabe', swmf.

'®eber(in)' (^/t n. '®abe, @tft'): gäbe 'Qf>aW- »»133« 'ic^ meffe' {me^^en): ma^:

mä^en : ^emä33en; me^ (»»533««) n. '9Ko&' : «»03 n. '9)la6', niä^e f. 'SKafe, 3tn-

gemeffcn^eif; nac {nackes) m., nacke m. 'gf^adcn' : ^enic, -nicke n. '©cnicf'.

VI. a — wo ~ uo — a /m/ :

var 'i^ fa^re' (mrn) : vuor : vuoren : $rgi?am; var n. 'SBeg', f. 'So^rc',

vart 'ga^rt' (vertec 'beweglid^, fa{)rtbcreit') : vuore 'ga^rt, Sebensweife' :
vurt m.

'5nrf
;
^ra&c 'grabe' : gruop; grabe m. '©raben', f. '©paten' :

gruobe '®rube' :

grübe^m 'bo^rcnb graben, grübeln'; ba^ 'bcffer' (6e33cr 'beffer', Äomparatiü baju)

:

fcuo3 m. '83efferung', 6wo3e f. 'SSufee'.

VII. a, ö, MO, c<, «M •• ie : ie : a, ö, uo, ei, au :

blase 'id^ blaje' {blasen) : 6ttcs : ftiiescn : geblasen {blas m. '^auc^', 6^««

1. 'Stufgcblafeneö, S3Iafe', bläst m. 'ba§ 93lafen'); stö^e 'ftofee' :
s^ies («^5 m-

'©tofe'), aber ani mit stutz m. 'Stnpratt'; rwo/en 'rufen' : rief {ruof, ruoft m.

'3iuf'); hei^e 'fiei^c' : hie^ {hei^ m. n. 'Sefcf)!'); loufe 'laufe* : iie/* (Zo«/" m.

'Sauf, loufe m. '©tromfc^nenc', Zom/*< m. 'Sauf'), aber aud^ mit luffen 'mir

liefen', geloffen 'gelaufen'; — vähen {vän) 'fangen' « *fanhan) : vienc : tiew^cn :

gevangen {vanc, vanges 'gang').
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Tlan fte^t, toaS bicfc Icfetc klaffe guiammenl^ält, tft boiS burd^gel^cnbc t«

beS ^rätctitutnä unb bcr Umftanb, ba% fic^ im ©tamm bie ötcr ©runbformeti
überall gu gttjei ?ßaarcn jujammenfrfilicBcn: cinericitä baä ^räfcnä unb had
fßaxti^ip (blase, geblasen), onbcrjeitä bie beiben S^^Ifonnen be§ ^Präteritums

(blies, bliesen). 9(bcr fonft ift bicfe Sicil^c, bie man ctttJaä gewagt auc^ noeö 6e-

fonberö btc_£ebupliäierenbc nennt, weil bie i^r ongc^örenben 3"tOJörter nur
im ©otifd^cn noc^ wirflid^ rebuplijierten (haita ^l^eifee' : haihait '^ie§', 230,2 VII),

bod^ fd^on fetir erftorrt, unb eine aufammengehjürfelte SKoffe, in bie fic^ nur
öcreinaeltc formen nid^t red^t einfügen ttjoflen wie luffen, geloffen unb stutz.

S)erortige wiberfpenftige S3ilbitngen gibt eg äwor oud^ fonft öereinjett,

»ic vurt unb grübelen in ber VI. Üici^e unb wie trot(t)en mitten atoifc^cn

IV unb V; wenn mon ttjiü, ai\6^ bie ganje ©ruppc öon sügen in II ß, unb
i^re S3ebeutung wirb ber genauere ft'enner ber S^cr^öltniffe am atterwenigften

unterfc^ä^en. 5(6er abgefcljen üon i^nen orbnet fic^ im Mjb. boc^ aUeä noc^

^übfc^ in einen einfachen ©efamtra^men ein, öiel beffer aU im 92^b., ju bcm
toir je^t iibergetjcn.

54. Scv ti^Ö. §lö(out $eute ift ber WÄmi m6) nur Bei einer

Älaffe öon ß^itnjörtern nod^ fe()r lebenbig, bie man \)axiCi6) bie ab*
(autenben nennt (23a 231); beim ©ubftantiö unb beim ^Ibjeftiö

tommt er nur noc^ in Hereinreiten bebeutung^Iofen tieften (103,4. 111.

130), fonft überhaupt !aum me^r bor. 2)ie ©nbfilben !ennen t^n

übrigeng ebenfo wie bie ©tammfüben (Jlöriilingen : Häufungen,
llobeltng : Abßlung).

S)ie ^^blautgrci^en, 'tixt man öom ©tanbpunÜ ber l^eutigcn

©proc^e noc^ unterfd^eiben fann unb bie ©rammatüen für 5lug=

länber (x\x6) toirlUd^ unteyf(i)eiben muffen, bieten infolge ber em)ä^nten

lautgefe^lii^en 3Serfrf)iebungen unb ber nachträglichen ^Ingleic^ungen

l^eute !ein fold^eö 95itb ber Drbnung unb goIgericf)tigfeit me^r toie früher.

%\x6) lägt ber 'id>a\x ber SSurget bie 3w9e^örigfeit ju einer beftimmten

9fJei§e nicf)t me^r fo leicht ernennen tt)ie früher.

^ie JRei^cn orbnen fic^ etma fo on^):

I. ae (ai) [ei] — * (8):

greife : griff, gegrilffen (230, .^Rei^e I); Cdjetbe : fdjteb, ge-

fdjteben; Sdjnetbe : S;djnttt;Stre{ilj: Strt£^;Stetge:(Sttegß:)
Steg; treibe : ®:rift,^rieb; a^efrlimeiibe : Sdjntieii; ögl.auc§

munb. fdjepp (: fdrief).

n. ao (au) — t — o (u).

^ati) ber 3lrt bei Sert^ilung, bie ältere SSer^ältniffe toibcr*

fpiegclt, ift biefe 9^ei^e in mehrere Unterrei^en ju jerlegen:

a) OG (au) — I [ie] — o (u):

*) 3)obei Bebeutet baö in erfigen Älammem ©tel^cnbe eine ^Supgc Scjeti^-

ttung ber ©d^rift, baä in runben klammern ©tel^enbc eine lautlich entwicfelte

Nebenform.

4*
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fltBge:flög, gicflogcn, ilttg(230, 5Ret^e II); gtßfe:gog,

gegoffeit, (&ug; Bannt : jtelje : |og, Bndjt; ©lanbe ifft^be;

finanf: Änopf; i^ranf^ : triefe : tropfen; Stanb : pttebe

:

ptob; fierljtSndit; Verlies : ^erlnft; d^ebut : (l5ebjot;fitege :

(iFlog) iFlnl; Ätdjt : £olje.

9lfö öcrfprengter 9icft aug oltcr Qtlt tritt l^tcr nod^ og [eu] auf: firniß,

jenttr, ferßurijt, beut|l, l^urtite, Äeuttje (46. 49,1. 237. 251 II).

ß) 00 (aw) — ö:

fange : fng : geFogen (230, füdf^t vm); träne : ®rjo(t

y) oo (au) — i [te]:

lanfe, gelanfen : lief (230, SfJei^e YD); flane : ^teb,
SSereinaelt fomntt noc^ o üor in munbartl. geloffeiu

8) ö — * [te]:

(löge, ge|logen: ftteg (230, SRei^e VII).

SScreinjctt ift w in pu^en.

e) w — ? [ie]:

rnfe, gernfen : rief (230, 9?et^e VII).

S)iefc Steigen t — « KeBcn ftc^ freilid^ wegen i^rc8 f (ic) aud^ aI3 Befonbetc

Abteilungen unter VII cinorbnen.

in. i — a ~ u (p),

|)ter laffen fid^ leicht ätuei Unterreil^en fd^ciben:

a) * — a — u:

hxnht : banb : gebnnben (230, 9ie% III); finge : fang : ge-

fnngen (230,9lei§eIII); €inbe:€anb : i3nnJb; trinke: trank:
tKrnnk; blinken : blank; Sdjinken : munbartl St^nnken.

^ier fotgt im Stamm ouf ben ©elbjtlautcr immer entmeber ein Sf^af enlaut (n)

mit einem (äeräuj(|Iaut ober ber gutturale SJafenlaut (i[29]) aßein.

ß) i — a — o:

rinne : rann : geronnen (230, SRei^e XII); fdjnjtmnte :

fr^niamm : geff^njörnmen,

Sluf ben ©elbftlauter folgt im <Btamm ein liefen laut (m, n), ben bie

©d^rift burc^ ®op|)eI6ud^ftaben auihtüdt

IV. e {t) — ä - u (p):

werfe (njirf) : warf : geworfen, Unrf (230, 9fJei§e Xm);
nehme(nimm):naljm:genontmen,t)ernnnft(230,9!ei^eIVb);

|te(jle(|lteljlt):|talyl(©ieb|tal;|):ge|to^len;gebären(gebiert):

gebar:gebjoren, (!5ebnrt;€ern:ßorn; fiarl:ßerl; knarren:
knnrren;

fpredje(rprirtj) : fpra4j(Spradje):gefpr0rIjen,Sprndj(23O,
Sflct^e IV b); treten (tritt): trotte.

^icr folgt im ©tamm cntmebcr a) r, I unb ein einf a d^ er herauf d^ laut,

ober ß) ein einfad^cr 92a|enlaut ober einfad^eä r, I; bod^ gei^ören ^ier^er aud^
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t) bic tnctftcn gottc, too nur ein einfädlet ©erttufd^Ioiit folgt, aBcr ein r

ober l bor^ ergebt.

V. e (t) — a:

gebe, gegeben (gtb, <?5tft) : gab, (^abz; meffe, gemeffeii

(mtg): mag, Mag (230, Dflet^e IV a);ta^e:ßt^e; Warken :®enich,
9luf bcn (öclbftlauter im ©tomm folgt nur ein ©eröufd^Iaut.

VI. a {e [e, ä]) — u:

faljre, gefaljren, ici\\xi (fertig) : fnljr, iuxi (230,

SReilie VJ); bag (beffer) : iBnge; jugleirf) mit Umlaut d^raben:
grübele; iHaft : Wü|ie (bte Sonne geljt ?nr Hupte),

e§ lö&t fid^ auf germanijd^cm 95oben im Stamm fein urfprünglid^eS t

mel^r nod^wcifen.

Vn. a — i [ie]:

blafe : blte«; fange : fteng (230, 9f?et^e VII).

Sluc^ ^ter fennt ber germonijc^e ©tamm feinen alten e-ßaut.

S)oc^ fönntc man t)ier^er in Übereinfttmmung mit ber gefd^id^tlid^en

Gnttotrflung (53 VII) nod^ aI3 befonbcrc, freiltd^ meift fe^r ft^toad^ öertretenc

(Gruppen einige ^ölle ftetten, in benen bo§ ^röteritum überall i [ie] ouftoeift,

^röfenS unb ^artijip bagegen oöllig übereinftimmen; nömlid^:

ß) Ijetge : ^iß| : gßljeigen

y) laufe : Uef : gelaufen (aber aud^ geloffen!)

ö) ftoge : flieg : gejlogen (fluten!)

«) rufe : rtef : gerufen.

Stt ben 3J?unbarten liegen bie ^inge oft üict üarer unb einfacher,

toett §ier W alten Ätangunterfc^tebe ber @etbftlauter burc^göngig

beffer gewahrt blieben a(g in ber ton aßen (Seiten beeinflugten

@c^rtftfprarf)e.

b) ^le Umlaute.

55. Söcfen ber Umlaute: a-Umlaut unb t^Umlaut. Snner*
^alb ber germanifc^en ßeit gleichen \\6) bte @e(bftlauter berSßurgel^

ftiben burc^gängig an bie «Selbftlauter ber nachtonigen (Snbfilben an.

2)tefe (grfc^einung nennt man Umlaut, gür bag ^eutfc^e fommt
nur bte Ungleichung an nacf)tonige§ a unb bte an nachtonigem i fomic

an j in ©etrac^t. ^ie erfte l^eifet a=UmIaut (ober nad) ber ©rimmfc^en
©ejeic^nung örec^ung), bie gmeite t=UmIaut (ober mit (Srimm
Umlaut fc^fec^ttoeg).

56. ©cfi^li^te Her Umlaute. ®enau genommen i^ot mon brei gettlic^

oufeinanbcrfolgenbe SSorgänge ju uttterf(Reiben, 8 »ei i-Um laute unb einen

tt'Umlaut, nämlic^:

1. ben urgermanijd^fn i-Umlaut. ©r befielt barin, \ia% ein f De«

Stammes burd^ ein l ober f ber ®nbung in t öerroanbelt toirb. urg. *gebi8 'bu

gibft' tt)irb '^gibia {aiiti. gibis, mf)h. gibest, nl^b. gibst), urg. *geMd 'er gibt* ttiro

*gibid{aiib. gibit, mf)h.gibet, n^b. gibt); urg. *8eijan 'fi^en* (lat. sedeo, gr. SCof^at)
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toirb sitjan {af)h. sizzan, ml^b. sitzen)) urg. *rehtjan 'gcrabc mad^en* (Oon *rehta-

'gcrobc', lot. rectus) wirb *rihijan (al^b. m!^b. nl^b. richten), *erdtn 'irben' (ju a^b.

crda '©rbeO toirb *«rdfn (a^b. ntl^b. irdtnf n()b. ird«n), *gafeldja' *®eftlbe' (»on

/eZÄa- 'ijclb') njtrb *gafiläja-{af)'b. gifildi, mf)^). gevüde).

iJrciltt^ gibt eg im SSerb neben bicfem i»UmIa«t nod^ einen utbeutjd^e»

«-Untlaut, ber gerobejo wirft {*gebu';> at}h. gibu *i(3^ gebe').

S)er S^afolnmlont, ber i öor einer ^ßofoluerbinbung in i toanbelt (6end->

Und-), f)at für bic genüge ©prod^c nur infofcm SBert, alä er ha§ 92ebencinanber

öon blnb£:banb unb gebe: gab erflärt.

2. bcn «rbewtfd^en (freilid^ auä^ Qu§erbeutfd§ eingetretenen) a-UmIa«t
(ober nad^ 3. ®rimnt§ SSejeid^nung bie öred^nng). ®aburd^ würbe ein u bed

©tottimeä ju 0, ein eu ju <ro (al^b. io, ml^b. ie), unb oft ouc^ ein i jn (offenem)

«j *^anumon rourbe ju o^b. ginoman, m^b. genomen 'genommen', *gahulpan

ju a^b. giholfan, m^b. geholfen 'gel^olfen*, *6cw(fan ju a^. hiotan, m^b. dieten

'bieten', *s<»5ra->gu Q^b. ml^b. «tec (steges) *©teg'.

S)urc^ bic SSerbinbung cineä SlafaU mit einem (Seräufd^Iaut toirb biefe

Slngleid^ung aber ge{)inbert: *gabundan bleibt o^b. ^i^itnian 'gebunben', *bindan

ebenfo af)h. bintan 'binben'.

3. einen befonberen beutfd^en i*UmIaut, ber öom 8. S^l^^^^unbert ob

eintritt, ©r toirb autft toiebcr burd^ ein i ober j ber folgenbcn 6ilbe ^crt)or»

gerufen unb mad^t aUmä^Iid^ ber fRüf)t naä^

a äw (gefd^Ioffenem) e: ol^b. lambir tourbe lembir Jammer",
o „ ö: „ lohhir „ ml^b. löcher „Söd^er",

u „ ü: „ lugin „ „ lüge(ne) „Süge",

ü „ ü (gefd^r. iu) : „ hlütjan „ „ liuten „läuten",

ä „ a (gefd^r. ab) : „ wäri „ ,,
waere „toöre",

ö „ o (gefd^r. oe) : „ scöni „ „ schcene „fc^ön",

uo „ üe : „ huonir „ „ hüener „^ütjner",

ou „ öu : „ bougjan „ „ böugen „beugen".

3)cr Übergang be§ a ju e toirb aflein allgemein im 3l]|b. besei^net, ber beä

ü )U iu toenigftenS M 9^ot!er (um 1000), aUeö übrige erft im 3R^b. Wanä^td

i^ nod^ jünger. ©0 gc^t a nod^ einmal am §(uögang beö 9ÄI)b. in (fel^r offeneä)

ä über in fold^en fJöHen, too oor^cr umlautl^cmmenbe Äonfonantcnocr-
binbungen toic -ht- {= /J) bie SBirtung beä folgenben i auSgcjd^loffen Rotten,

toie bei mäht 'SÖJad^t', $1. mähte, ober too haS \ nid^t in ber unmittelbar

folgenben ©übe ftanb, toie bei ai)h. magadi '3Äägbe', m^b. mägede. ®anä fpät

gel^t l^ier aud^ o in ö über: ml^b. knopfelin, nl^b. -finöpfletn; ber eigentliche Um-
laut oon ijt ü (®olb : gülben, augöburg. ^linopf : fintpfl 'fleine SBerbidEung',

fd^toöb. Änorpel : finürbal? 'Änorpelc^en'). 2)iefc ^tocite ©d^i^t oon Umlauhtngen,

bclonberä bic oon a au ä, nennt man aui^ (efunboren Umlaut, im ©egenfai

p ber erften ©d^i(^t, bem primörcn Umlaut.

SSonbcnS)o^)peIformeniüdi£n:guAen,brüiben:brudien,®Bnabrfiih:

Ifnnabruife gehört bie erfte bem aRittelbcutj^en an, bic jtocitc bem Dbcrbcutfd^cn,

in bem bad u burc^ umlaut^emmenbc ^onfonanten gefd^ü^t tourbe.

57. (gtttjcl^eltctt. a) SScrpItniä oon e : i. ©d^toicrig ift na(^ bem

(Erörterten bic Beurteilung bcä SJebencinanberö oon e unb i, toeil fotoo^I e ou8

i entftanbcn fein fann (burt^ SSre^ung) alä aud^ i avS e (burc^ bcn germ.

t-Umlaut). §icr ^ilft tociter nur bie genaue Äcnntniä ber SScr^oItniffe, bc-

fonberS ber SSorgeft^id^te unb ber »ertoanbtf(^aft jeber einaelnen gorm. Sliif
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®runb fold^cr Äcnntitijfc tnuB man a^b. irquicken 'ttquidtrC im <S>tamm*

üoial für urförünglid^cr crflörcn aI8 quec *Ud, Icbcnbtg' (= lot. viim8<:igmvo8),

ütten 'Sitten für urfprfinglid^er aU beton 'beten*, aber «mgcfe^rt a^b. reht

(lat rectus) für «rf|)rünglid^cr alä rihien; Herta '^erbc' für urlprünglid^er aU
hirti %\xxe, nefo '«Reffe' für «rjprünglic^er cXi n%ft(ila) '9HfteI, «Richte* (lot nepos,

neptis).

b) Umlautdiofe S3ilbungen bed ^rctteritumiS unb bed ^nieiten

^arti^ipiS neben umgelauteten ^räfenSformen. S3ei genjiffen fc^mac^en

Zeitwörtern logen ju ber ^t\i, too ber i-Umlaut eintrat, neben Srormen mit

t-^oltiger @nbung noc^ 55ilbungen, bie fein i entfjielten, fei eä, weil f« e^ nie

gelobt, jei eä, »eil fie eS bomolö jd^on roieber öerloren Rotten. 3)ie fjolge boöon

tt»ar, ba§ fpöter neben formen mit Umlout ond^ jol^c o^ne Umlout öor^onben

toaren. Urbentfc^eä. Äörja» „pren" tourbe ml^b. gu beeren, hör(i}(ba „^örte*

au borte, wandjan „menben" au o^b. wenten, %oand(i)tia „toonbte" ju wanta,
gi'ioand-vb- „getoenbct" gu giwant- in giwanter „gcttenbctcr", paijkjan

„bcnfen" ju m^b. denken, yanh-ta „bod^te" ^u dähte; fo fte^t beij|)ielätoeife

auti) m^b. noc§ fulte „füllte" neben füllen, ruomte „rühmte" neben rüemea
^ad^ biefen SRuftern ift fpötcr noe^ (m^b.) lühte „leuchtete", durchlebt

„burÄIoud^t" unberec^tigtcrwcife neben liubten ^leuc^tcn" getreten, unb mb.

gelän; neben leren „letzten".

®rimm no^m irrtümlid^ an, in ben SSergongen^eitäformen fei ber Umlaut

andi einmal üor^onben gewefen, nod^trägltd^ ober mit bem äSegfoü bed um«
lautenben i mteber gefc^wunben. ($r nannte biefe Srfc^einung bo!)er 9läcfumlaut

Si^nlid^ fielen ober oud^ alte umloutölofe 5lboerbten mie fpat, frulj, fa^,
fdjon neben i^ren umgelauteten 9tbieftiDen fpät, frütr, fe|t, fitjän.

c) ©reifad^er SBec^fel. 9luf biefe SBeife erflort eä fic^, bofe fid^ ftomm*

»emjonbte ^rormcn je nac| ber ©eftolt ber ©nbungen ücrfd^icbcn enttticfclten.

SBö^rcnb gahulpan ju at)h. giholfan ml^b. geholfen tourbe, ^oben mir für

hulpi ein m^b. bülfe „er plfe" ; unb fo liegt oud^ im ^^b. gold neben guldm,
im 3R^b. golt „®olb" neben güldln „gülben". ^n ben ^röfengformcn beg

Seitmortä logen einmol nebeneinonber gebis „bu gibft", ffebil5 „er gibt", geband

„fie geben"; borouS ift o^b. geworben gibis, gibit, ober gebant. Unb in

gleicher SBeife fe^t fi(^ ein urfprünglic^e^ beu]} „biete", fccM<5w „hu bietefl",

beuZi^ „er bietet", beuband „fie bieten" im 9l^b. fort olä biut, biutis, biutit,

ober biotant unb entjprec^cnb im W^h. bint, blutest, blutet, ober bietent

unb im 9l^b. nod^ olä beut, beutft, beut, ober bieten (236; 251).

3)er Umlout fonnte nömlid^ biöroeilen ju bem Slblout unb p ber 93rcd^ung

Einzutreten, fo bofe ein weiterer SSofolwcd^fel entftonben ift. ©o wirft Slblout

unb Umlaut in ber ^rormenreiöe trinken: trank itränhe; gerben :|iarb

(^l. m^b. stürben): (Ifirbe (o^b. sturbi), neben |lärbe;93red^ung unb Um-
laut in Dor: für (ol^b. fora : furi), noU : 4FüUe (o^b. fulll), (!5olb: gülben;

^öf : Ijöbfi^ (81 b.), geloben : ©elfibbe»

d)$erfunftbcr9iamen„9lblaut", „Umlaut", „Sred^ung". ©icJj^e-

jeid^nungen Slblout, Umlaut, SSred^ung finb wie mont^ onbre ärod^ouSbrücfe ber

beutfd^cn ©proc^geft^id^te üon bereu ©egrünber S^f ob ®rimm eingeführt worbcn.

er wollte mit „Slblout" bie ootlftänbigc „?lbänberung", mit „Umlaut* bie

Heinere „Umönberung" ber ©tommöofole jum SluSbrucf bringen. ®ie Sejeid^-

nung „^red^ung* wor Pon i^m fo gebadet, bog bie SSofale i unb u, bie er

neben a noc^ ber bomoligen ^nfic^t für bie inbogerm. Urpofole ^ielt (52), m i^rer

Urfroft „gebrochen" »orben feien, wenn fie aö e unb o erfc^icnen. — SBeil
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Bei bcr 95rcd6ung tote Bei bcm Umlattt eine Stnglctd^ung ber ©tatntnbofalc an
(£nbunggöo!aIc ftottfinbet, tocrbcn Beibe btöioctlen oud^ alär' Umlaut äujammcn-
gefaxt unb bann toiebcr aI3 i*Umlaut ober a-Umlaut untcrftrieben, 'le nac^bem
ein i ober a ber ©nbung au^ bk ©cftaltung beä (Stammöo!aIä eingewirft ^at.

58. ^le Umloute in hex fteutlöen «Sptttc^e. Sßon ben beiben

Umlauten (55) tft ber i*Umlaut in ber l^eutigen 8prad^e unöerg(et(^^

Itd^ öerbreiteter unb lebenbiger aU ber a*UmIaut (bte SBred^ung). S)ie

SSofale, bie urfprünglic^ ben Umlaut oerfc^ulbeten, ftnb |eute natürlid^

öerfc^munben ober nur in unbeutüc^en tieften öor^anben (^trt : ^trte,

A. $er a^Umlout (bie S^red^ung) SU§ @rgebnt§ be§ a»Um*
(aut§ liegt l^eute ein breifac^er, freiließ nic^t mc^r fd^öpferifc^er

SBec^fel üor:

I. t — e:

geptiegentSteg; gcmirtren: ^ertjfel; Brqutrken : CHu^rk-

ftlber; bitten : beten, betteln,

II. oö (oi) [eu] — ie]:

fleug: fliegen; kreudjt : kriedjen; jeuc^: fieljen; beut :

bieten; leurtjten :£i4rt;beutr4j : jDtet(rid)[); iJeudje : fiedj.

III. ü (Ü 58 B) - 5:

©ulben : (!5jolb; flnlb : Ijolb; ^erluft : nerloren; Bug :

gejögen; Obug : gegoffen; Sc^ub : geftlroben; raurben : ge-

worben; (iüUen :) j^oljlen; (fülle :) uoU; (bürr :) borren;
(für :) oor; (über :) oben.

9luf biefe SBeife finb bie gtoeitcn SJiitteltoörtcr in i^rem Stamm au o ge-

fommen (282 aa).

SSon ben erttJö^nten brei SKöglid^feiten beS «Bed^felä ift bie erfte burd^ bie

toenigften, bie Ie|te burd^ bk meiften SSeijpielc öertreten.

B. ^ct t^Umlttut (ober Umlaut fd^lec^tmeg). ^ie gäHe, in

benen ^eute SSirfungen beg isUmtautö Oorltegen, verfallen in jioct

®rup|)en. Sn ber einen mirb ber Umlaut noc^ lebenbig gefüllt, in

ber anbern ift er abgeftorben.

a) ^ie ©ruppe berabgeftorbenen gälle umfagt befonberä jmei

5lrten öon gormen. Sei ber einen, einer ©rfc^einung be^ älteren

beutfcl)en Umlaute, ift a in e übergegangen, (jg finb baS gang Oer*

bunfelte 5Ib(ettungen, bei benen ba^er aud^ in ber ©c^rift baö e hd^

behalten ift, j. 35. iFerge „gä^rmann" : faljren, fertig : #aljrt,

fetter : IDater, ebel : :2lbel, üenfdj : üann, ©efdjlet^t :

Srijlag f 2«enfc^enfcl)lagO, fept : faft, be Uzx : bag, ptellen : geltalt,

nbb. trethen „sieben" tnertrarkt (282b b), gerben: gar (83 f. 2), be-

Ijenbe : fl anb, £enntnif fe : bekannt, auc^ flenne: fl alyn, fo»ic
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©gennamen tute jBerk, ßztkzx, Senger, §ter^er gehören aud^ bie

Seittt)ortformentt)teraetti)en: niattbte, kennen : kannte (57b. 251).
2)te anbete 5lrt umfajgt einige Slbleitungen, in benen e in i über*

gegangen ift, atfo S5eif|)iele beg urgermanifc^en i^UmlautS; bei i^nen
toirb ber ßufammen^ang mit bem ©runbwort oft noc§ einigermagen
geführt. ®a^in gehören (!5eftlbe : £tih, O^ebtrge : ßerg, O&e-
jötttertilDetter, rtdjten : redjt, frljlidrten: fdjledjt, flirte :

flerbe, $ltdjte : Jleffe, ®tft : geben, trben ; ÜBrbe, O^ir^t :

garen {m§b, jösen).

Stt ber ©c^riftfprad^e nod^ borgefd^rieben unb bamm nod^ teil*

»eife lebenbig, aber öon ben 9J?unbarten mancf)mat auSgegtic^en ift

ber 9Bect)fet gtt)if^en i unb e in gemiffen gorraen ber ©egenmart öon
ftar!en geitroörtern, beren ©tamm c enthält; alfo ber SSed)fel in
gib (i, gibt, gib : gebe; fprtdjU, fprid^t, Fprirtr : fprerlje (251).
«PfdCäifct) ^eigt e^ menigfteng j. f8. auä) zt gebt, pteirlt, nemmt
(neben er firtjt),

®anj öereinaelt ^c^cn erieMrfjtsn : srlanrtjt, ijetjren : gelahrt, bie
fcttjl nac§ bem SKufter falfc^ gcroä^ltcr »orbilber inä fielen getreten finb (57 b).

b) 35ie (SJruppe ber lebenbigen gälle fe^t fic^ äufammen au§
einer 9fiei^e oon gormftaffen, in benen ber Umtaut beutUc^eö 53i(bungg*
mittet getoorben ift. g3ei biefen gätten fommen atte mögtic^en 5trten

beg Söec^fetö öor (n : n; ö : 0; an : an uff.); §ier mirb auc^ ber Um*
laut beg a überatI burc^ ä be^eid^net.

S)ie ermähnten gormftaffen gehören ber ®e!tination, ber Äonju*
gation unb ber SBortbitbung an; eö finb nömtic^ im eingetnen öor*
ne^mtic^:

I. aus ber ©eftination:

SJ^e^rja^tformen üon Hauptwörtern: üadjte, ©nffe,
flanfBr, — IDater, ^Dögel, ßänme (188).

n. aug ber Konjugation:
a) smeite unb britte ^erfonen ber ©inja^t be§ inbifatiüifd^en

«ßtäfens mie trag|i unb tragt öon trage, iänf|i unb
läuft öon taufe (251);

b) 9}?ögtic^feitöformen ber Sßergangen^eit (Äonjunftiö be0

^räteritum§):kame, mürbe, Ijülfe, rönne, bädite(255).
m. au§ ber SBortbitbung ©ubftantiua, Stbjetoa unb SSerba;

nämtic^:

a) SSerHeinerunggformen (^iminutiüe) auf -el, -lein ober

-4ien:£n0djel(:finod|en),flänßlein,ßlattdjen(]21c);
b) ^auptroörttic^e ®igenfc^aftgbe§eic^nungen (5lbje!tiö*

abftraiten): £änge, M^z, ®üte, fiäite (118b);
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c) S^ejeit^nungen ton tötigen «ßerfottcit {namina agentis) toie

fiüfer(:fittfe),iBDttd)fer(:6otttrl)), Jäger, 05 arttier,

(!BtfenbaljnUr(ll3); —
d) ©tctQcrungSformcn bcr Söeitoörtcr (tonparatitjc unb

©uper(atit)e)mctüngerunb|nngft,alter,gröger(136,3);

e) abgeleitete SBcttPÖTter auf -tg, -Itdr, -
1 f^ (132—34) tdU

t)öUig,brüdrtg,ißbüd|,trätisU£b,pta5tlfdj,ljöftfdj;
—

f) abgeleitete Seitwörter wie mä}jntn (: HUafen), fäumen

(: Saum), glatten, lören,genfigen,lotttern,b£tanben

(145 I).

c) ^er Söet^fel sttJlfrften langem unb tnrjein etammbofal.

59. ^o>J»jelfteit beö SBeftfelö. §äufig toed^fett — auc^ in

ber @c^riftfpracf)e — bei einer SBortfamiüe langer ©tantmöofat ab

mit tejem. tiefer SBe^fel ift boppelter ^rt, je na#em bie Äürjc

urfprüngUc^ ift ober bie Sänge. SBeibe gälte ftnb ba^er auSeinanüer*

ju^alten, jumal ha fte auc^ toefentüc^ ooneinanber t)erfcf)ieben finb;

n)ir fprec^en erft oon ber ^e^nung, nac^^er öon ber ^ürjung, btc

t)iel weniger etngreifenb gewirft ^at.

1. 5)ie 2)eönutt8.aer offenen Äüi^c.

60. OJefiftWUt^eö. ®egen 5Iuggang be§ 9)?ittelatter2 würben

bie furjen ©elbftlauter in ber offenen Xonfilbe gelängt, mib gwar

am frü^eften im 9f^orben (ogl. nbb. ntaken „mad^en", eten „effen";

äpen „offen*'), naci^lier auc^ in 9Kittelbeutfc^lanb: auä m^b. glä-ses ronrbc

glärses, wä^renb glas fo erhalten blieb. SSom Oberfäc^ftfrf)en^at

bie ©cfiriftfpra^e bann biefe ^e^nung übernommen. S)ag 5llemannif(^e,

befonberg im ©üben, aber au^ anbere l^od^* unb mittelbeutfdje üJ?unb*

arten bewahren — wenigftenS fteHenmeife — bie alten tür§en. ©o

entfprici^t m^b. sagen, geben, hote, stube, mse in ber 8cl)riftfprac§e

fügen, geben, 6ote, Stöbe, Dtefe, munbartli^ aber fteUcnmeife

foga, geb^ (gera^), ißöt(a), Stnb(a), mi^{9) ufro.

©ine Sluäna^mc matten nur gal^lrcicl^c SSörtcr mit t tote n^b. Äi^Utten,

geritten, gefotten, Ädjatten, ^Detter, ©eoatter, iSftttel, »eniöftcnä in

ber ©^riftlprod^e, neben bcnen freili(^ aud§ toiebcr flebe^nte fte^en »ie geboten,

^Oater u. bgl. {mf)ri. slite, geriten, gesoten, schate, veter, gevatere, bütel,

geboten, vater). —
3n ber gefd^lojlenen ©übe bleibt bie Äürje, außer oor r unb oft au(^

oor r-»erbinbnngen: m^b. da? „hm, m", ist „ift", aber w€r „»cr^ dar

„bör", enblic^ bart ^^^öärt" neben swarz „jc^toara".

<Dle aJlunbartcn tocic^en auä^ f)m toiebcr manchmal ab (fc^toöbifd^ tfl j. ©.

infolge berji^iebcnen StuSgleid^g oor^anben rol^r „Setter", »tib» „@(l^litten^

aber f fibr „SSater") unb bc^nen unter gcwiffen ©cbingungen aud^ in gc|(^lo|fencr
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©ittc: Balb ^ci§t eS HfiiHt, Balb Bön, ^in, ön, ab, mit. 30, flcHentoeife toitb

biefct gebe^nte SSofal fogar no(^ btp^t^ongiert »ic im wctterüuijt^cn tidj

»id^". SEßo bic ©d^riftf^rod^c bogegen ft^on eine betattigc ©ip^t^ongierung über»

nommen f)at tote bei ein neben In, barein neben brln, liegt fc^on eine mittel-

^od^bcut|(^e Sänge bor (m neben in).

61. heutiger SöetftfeL ^tefe ^e^nung ^at nun 'für btc ®c*
meinfprac^e einen SBec^fel in ber ®auer ber ©elbftlauter l^erbeigefü^tt.

gormen, bie gufammen eine georbnete Sfiei^c bilben, ober ^(bleitungen,

bie ju bcmfelben Stamme gehören, verfallen oft in ättjei Gruppen. S)ic

eine, bei ber bie ©tammfilbe offen bfeibt, »eift langen ©elbftlauter auf, bic

anbere, bei ber bie ©tammfilbe gefc^loffen ift, lurjen. @o fagt man laben:
^a% fdjlägen : Sdilad)[t, trägen; ®rad;t, ^äter : ©eoatter,
^zlx : flerberge, fler|og, roügen : d^emit^^t, JJölen : polnifi^,

moljl : lipollu^ ober äugleirf) mit SBec^fel be^ ©tammoofalö niljmen,

ne^me, aber ntmmpt, ntmmt, ntmm, txlttn : trtttft, trttt;

geben:<?&tft;iFäljrt: fertig. 9^oc^ meiter ge^t biefer Sautroed^fel

in ber norbbeutfrf)en 5(u§fprad)e auc^ ber (IJebilbeten, mo (15 lös, flif,
Bug in f^arfer 3Beife getrennt mirb oon (131äfe0, flöfes, Büge«,
ober mag öon mögen, ©nbltc^ fte^t aber üon (Sinjelformen noc^

ba§ freie Slboerb mieber neben ber ^räpofttion miber (beibe aug

m^b. loider) unb ba§ m^ bem 5l!fufatio erftarrte Slboerb meg (mftb.

#r get enw'ec „er ge^t auf ben SSeg") neben bem (öubftantio iOeg.

©el^r §äuftg tft aber auggegtid^en toorben, unb jmar meift

gugunften ber gebe^nten gönnen, bod^ mand^mal auc^ gugunften

ber ungebe^nten. @o finben mir junöd^ft beim 58er bum auf ber

einen (Seite bie ^röfenöformen uon feljen, ptjeljlen, fdjeren,

fd)lagen, tragen, iegen, ?äl|men, fdjämen, grämen unb bic

^räteritumSformen mie kam, fprad|, bradj, lag unb öf)nlic§e,

auf ber anberen bagegen bie ©egenroartöformen oon kommen, from-
men ufm. (242. 251). ©0 Reifet e§ aber aud^ burdjgängig auf bem
©ebiet ber 3^ min a 5. 53. nur Blei (m^b. zil) unb nie! (neben tei-

le idjt, ml^b. vil), bagegen (?5ott (m^b. got, gotes) unb 6 reit
<m^b. bret, brötes).

2)aB bie SKunbarten au^ hit gcf d^loff ene ©ilbe bel^nra (60 ?Cnm.), l^otjur

l5foIge, boB auä^ in ber ®emcin|pradöe ber füblid^en unb mittleren Glegenbcn neben
ben unbetonten Äür^en betonte Sängen ouftreten toie an, IjTn, von (OBr le^ fli^

ftn bie W)anb ä«, mit Ankunft, tjlnüber : ^Tn, mit ^fnfatjrt), ja bereinaelt

(|. 35. alem.) fogar wäa, ob, »Ig u. bgl. ^ier^in gehört audi bic Sorftlbe

an- (in itnbanh, unfdjön). %lt «Rorbbeutfd^en bewahren ^ier überaß bie

Mi^t: an, ^tn, unfitrSn, mas, ab.

9(uf einem berjc^iebenen SluSgleid^ ein- unb ameifilbiger formen beruht

bog 9lebeneinanber in gefd^Ioffener ©ilbe, a* ^. 6« ^^i^t ^r* wnb ^ö^ft

na>tn ^art, (5rb< (mittrbtn) unb Äi^wlrt, »fi^renb wlrb«n, Wirt *SHn\tC,
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©ebört, iFört c^cr eine munbartlici^e %oppdf)tit barftellcn; 6ei Uxttii unb

ÜrTprung enblicl ift bie Ia«tlt(^c 9?ad^6orfc^oft iinflleid^.

Stt mitnbartltd^en Untcrjc^iebcn ^at ouc^ bie fc^rittj^jrad^Itd^e ®ot)^el-

^eit i^ren ®runb Bei gtebjt unb gtbjl, gxebt unb gibt, gieb unb gtb,

iUft, fianb, femer ttJO^I oud^ bei ffidbrol, nSmlirfi, berlbt unb <8erJb-

famhett, unb fc^Iie&Iic^ öud^ bei gr3b, MH^ Wb. maget), nlb|i, ^Oogt

(m^b. voget) unb beut jüngeren, fremben iHifitjje.

Sn ben gällen tüie ©las, flof, mag ^at ftd^ bie S3ü^ne wnb

ber fc^on öor^er ernannte 5lu§fcl^uB für bie fübbeutfc^e Sänge mU
fd^ieben ((!5la0, flöf, mag), bei an, Ijtn ufw. für bie norbbeutfc^e

^ürje (Dann kam zt an? Blclj Ijtn tn iFrteben!).

2. Die Äörjung bcr gcbcrftcn ßftnge.

62. ^o)J|jelformett infolge Mcfcö (äcfetjeö. entgegen^

gefegten Urfprungg ift baö S^ebeneinattber öon Sänge unb Mrje

be§ etammüofalö in IjSrf), flöljBtt neben flndjjett, finffart

(84 a), Ijeljr neben fl^rr, Ijerrfctjen, Ijerrltdi, nadj (in (Br

fprtngt nädj) neben ^adjbar unb nadj, ber ujenigfteng gumeiten

üorfommenben unbetonten 9^ebenform öon na^ (in nfid] jBerltn),

enblic^ (I3er neben ©ertrub. §ier ift nämtid) ber lange SSofal älter,

unb ber furje ift erft fpäter eingetreten unter ber SBir!ung eineö um*

gelehrten ©efe^eg, bog longer @tammt)ofal in gefc^loffener

(^ilbe im SBerlauf jum 9^^b. gefürjt mirb. ©o mufete ftc^m^b.

hoch, höher, höhe, höhe? lautgefe^lid^ entmirfeln gu If&dj, Ijotjer,

lj0(je, ^0(jß0. ^urd^ 5lu§glei^ung innerhalb ber ©cüination 'ift

bann ber ^ange 58o!al in Ijödj angenommen morben; bie norbbeutfc^e

Slu^fprac^e aber l^at bisweilen bie lautgefe^tic^e Äürge in Ijödj fort<=

gefegt (mie in nä4j = m^b. nach) unb ebenfo bie @d^riftf))rac^e in ber

3ufammenfe§ung ^ödj|ett, bie fic^ üon bcm ©runbbegriff beö Hb*

je!tiü§ entfernt unb fomit lei^ter ber (Sinmirfung ber Analogie entzogen

^at. t^nlic^ ift bie ©ntmicflung üon m^b. her, herre (al)b. heriro,

eigentlich Äomparatiü), herlich, hersen ^n nl)b. (jßjjr, flerr, Ijerrltdr»

IjBrrfrijen; nac^ Eintritt ber Sl^ofalfürje mürben bann au^ biefe

beiben 5lbleitungen öom ©prac]^gefül)l unmittelbar mit flerr in Sßcr*

binbung gebracht.

63. einjelformcn. tiefem ®efe^ t»erban!t eine ganac 9?ei^e l^eutigcr 3B5rter

i^rc ®eftalt, junöi^ft fold^c, bi« ein gebecftel rfj enthalten wie bräiiit£ (m^b. bräJite),

bälgte (m^b. dähte), liü^t unb ätzten {ähie unb ahten), ztt^t {m^b.ehnft, mb. eht),

Äldjt {lieht), bldjt (if/ife), nüdjtern (nüehtem) unb natürlich Hadjbor {näch[gej-

Imr), aber aud^ anbcrett)ie Dlerjeljn, Dlerjlg(mer«eÄen, vierzec), (Cerdie (iercÄc,

lerche), im ÖJrunbe auc^ jwanitg (ztoeinzec, zwenzec) unb eif (einlif), femer sa^I-

rcid^e äiuetfilbige^rormen mit benSluägänöcn - er unb -en ttjie ^8 1 a t tern (m^b. 6/äfere,

©iug.)r ittatter (unb ®tter, m^b. nätere), ÜÄutter {muoter), iFutter (fuoter),

Sommer (jämer), tmmer unb nimmer {iemer unb niemer), HPaffe unb
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«Jappen {wäfen unb wapen), iaffert (lä^en) unb ©enoffen (genö^en); »öffel
bagegen l^at jd^on ml^b. rü^^ei ne6cn rüe^el.

3n onbem fjötten fc^wanft bet «ofal; |o Bei iSär^, ÄSifj^r, rfi^reit,
fifldjen, flötljen, Bei \itn 95crbolfonncn ptänb (seMon«), ft(e)n0 (vienc), lit(e)n0
(Äiewc), ferner bei «rH, Doitit («öÄt), Ijöxtj^, ÖBljjörbe «nb »jo^l auc§ Bei
#|len (Osten), ^oft (beä Dfenä), Ä£l)lorre, «Dun («mos«), «Durfja, liJPuriier

(wuocher), ttbb. bfi^er (onbb. thiustH), enbli^ auc^ Bei «tarnen toic iSabolf
{Buodolf); bagegen Reifet e§ tpicber meift nur Kärtje (ml^b. räcÄe).

64. »lunDttrtür^e SUtcrtilmlit^fclten. ®ie ÜKunbarten ^oBen ond^ ba
4)ft noc^ bie alten fjormen Betoa^rt, 5. S. Bei jBlöter «nb 35m er mit i^rem
onf m^b. ö äurücfioeifenben o, ferner Bei Mnttv (im ©impitaiffimug iWenber)
«nb #fiter, alm. ^ivve «nb ®imin«tiö ^frrle, Bot)r.-ö^. ©fdjiöl '©d^IoB'
(m^b. slö^), fd^möB. O&cnög ((I6en5g£n im gfJeim mit vzxno^tn Bei U^Ionb,
'ffönig tarig 9Rcerfo§rtO. Unb toenigftenS einigermaßen erinnert noä) an bie frühere
Sänge bcr nur a«g m^b. ä Begreiflid^e o-SSo!aI in mnnbartlid^em (5. 93. r^einfr.)

löffe ^laffcn* «nb Ijot, ijöfdit (m^b. hat, hast).

d) ©(ijtoattluttoctt ittfolöe 5er S^etonutiö.

65. ^aS Sßefctt htx (^rfcftelttUttg. ^IBf^toäd^ung ber ntd^ti:

^aupttonigen ^ofale. S9ig je^t ift nur jetoetlS öon gleichartigen

©ilben, befonberl ^onfilben, bie 9tebe getoefen» SBir ^aben aber oud^

bie S^id^ttonftlben ju berürffic^tigen, unb gtuat fotoo^t im SSer^ältniS

au ben Stonfilben aU aud) toegeit getoiffer ©c^toanfungen in i^nen

felbft. ^ag Sf^ebeneinanber t)on teil, Drtttetl unb IDrtttel ift ja

aud^ in ber l^eutigen (gprac^e nod^ lebenbig fühlbar unb barum n)i(f)tig,

unb ebenfo bef^äftigt bie S)o^peI^ett bß» tage« unb be« tags,
beut tage unb bem tag aud^ fprac^lid^ fonft gtetd^gültige ©emüter,
bie ^ier öielletd§t eine (Sntfd^eibung toünfc^en bejügüc^ ber S33a^I bcr

einen ober ber anbern 5lugbruc!gn)eife unb ein Urteil über bie SRic^tigfeit

biefer ©Übungen.

^iefe ©rfc^einungen ^aben eine lange ©efd^ic^te unb §dngen
jufammen mit ber 35etonung.

®a6 ber SBortton für bie ©eftaltung ber ©tammöofale fd^on in

irtbogermanifc^erSeit üon größter 55ebeutung mar, ift bei ber öetrad^tung

beg 5lb(aut§ (52) ^erüorgetreten. 5lber auc^ nad^bem ber fefte SSort*

ofjent, bie ©tammbetonung im (SermanifdEjen eingetreten mar, f^abtn

bie S3etonung§t)er§äItniffe auf bie ©eftaltung ber SSofate fe^r ein^

gemirft, je nad^bem ein SBoIal im SBort unb ©a^gufammen^ang in

ftar!betonter, fc^mad^betonter ober unbetonter @ilbe ftanb. 2lm auf*

fattenbften tritt bag jutage in 3ufammenfe^ungen. SBir führen
ba^er biefe juerft öor.

1. a0fr^wö(^unö ht§ juielten ©cftanbteUö Hon Sufttttimenfefeungen.

66. ^cr oUgemeltte Suftanö. infolge ber ^Ibfc^mäc^ung,

»cld^e bie nad^tonigen @i(ben erfahren ^oben, alfo megen be3
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SBertufteg beg §ocf)tonS, [ix[\) manche SBortformcn, bic bcn jtocitcti

iöeftanbteU öon Sufammenfe^ungen bübetcn, fo öcrönbert toorben,

ba6 fte fic§ \)tntt üon t^rer ^oc^tonigen Sfiebenform bis jur Un-

fcnntUc^feit unterfc^eiben. ©o liegen nebeneiitanber nretjr: immer,

nimmer (iemer, niemer: 63); ^txi : Drittel, Viertel, Wrtel

(altertümüd) neben urteil), munbattUc^ lOortel fe. 35. „beim Offnen

biefeö ©c^loffeg muß man ben 35ortel fennen"); 3u ngfron : Knngfer

,

cntfpredienb Jung(er) flerr : 3nnker;Si^ulti)[eig(e) : Sc^ttl^(e);

Mx ::khizx (al)^. adel-ar „(gbetoogel"); ©arten : iÖDingert (m^b.

wTngarte); ßaner: idac^bar (m^b. bur : nach[ge]biir, neben ben

©igennamen ^edjbauer, ber öeieic^nung eineS Säuern, ber om ßed|

= „Sfiain" too^nt); ßrane : WDimper (ml)b. wintbrawe „53raue, bie

fic^ menbet, bemegt"); üatjb (bag „^bgemä^te"):®rummet,(!Deljmb

(m^b. gruonmät „@ra#, t>a^ grün gemätjt mirb", amät); Sanier
unb Butter (erhalten aU (Eigenname) : ^djufter (m^b. schuochsütaere)

:

noil:munbartlid)^ampfel,il8lumpfelunbilümpfele,lrfelunb

Ärfele („C)anb*, Sö^unb-, ^^Irmöott"), Wadjt : Ijeint (m^b. htnaht „^eut

ober geftern nad|t"), Saljr : lyeuer (m^b. Mure, a\)b. hiuru auö

Mu järu „in biefem So^re"), ®ag : Ijente (m^b. Mute, a^b. Mutu

aug Mu tagu „an biefem Xage").

®ic aWunb arten gc^cn in bicfcr ^infid^t nod^ öiel »citcr; fo Reifet e8

Umm Herwige, i^erbe für 'Verberge', pfSIg. -ßoppet unb iFtttfet für

'ftoDfenbc (beö »cttcS)* unb 'gufeenbe', Ceetel für ffettrell, alcm. iSlgntlk

für JEontag, abi, abe für 'ob^in' ftott '^inab', burlfür 'burd^^tn, ^inburc^'.

a)orum finb aud^ Vit Ortsnamen meift fo cntftcttt: 'Slrnwalbcä^aufen' toirb

Äroiren, 'SBe^inf^ofen' ju «Ue^tfeon (bei 3örid^)f 'l>Bd^ftetf ju ^ö4|l.

eine boppeltc (gnttüicflung wie in 5lrtell:iHrtel rü^rt wo^l ba^cr

bafe bie SfJeBenfilbe int (öa|jufammcn^ong balb ftärfcr unb bolb f(^toä(^er betont

ttjor. Sluf gleiche SBeife erfiärt fic^ bie Spaltung ber ©ubfilbe -fai in baS heutige

«Rcbencinanöer öon -fol unb -fei, j. 85. in Ä ab Tal unb iftätfel (67).

2. W>\^mmvin ber 9(bleitun0Sfiiaen.

67. 2)er allgemeine Suftonb. ®ie ntc^t ^aupttonigen S5itbung§-

filben enthalten ^eute öorroiegenb ben5ßo!aI e: n]ergeljßn,cnt(leljcn,

fcrfliegcn, bcridrtcn, ©tfi^B, tifi^cs, geben, %tXQ\t,
Säger.

©od^ !ommen aud^ §lu§na§men öor, too in Sflad^fifben ein

anberer (gelbfttauter als e fielet, wie in (Sibam, ^etmat, Jlung-

ling, iPinlternig, Hoffnung, ©ierUin, ©rangfal. 5tbet

gerabe neben bem in ©rangfal, Cabfal, Srrfal, WPirrfal,

Sdjirkral,ilülrfal, ©rübfal, ^tnnfal, Sdjenfal unb anbeten

SBörtern (116 ß bb, 118 a ß) öor^anbenen -fal fte^t fc^on bie geft^mäc^tc
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gorm -f^lttt OTbungen tute iFüUfel, lÄatfel, Stöpf^l, flatkfel,

Änljangfel, äbcrbletbf«l,®tnfdjtebfel,()!&ertiinfel,4^emeng-

fel, ^efd^ttih^tif munbartUc^ Ätrenfel, Sttjlerkfel,

Sn ben (Snbungeit -ig, -tfd| unb -idj (Ijetltg, ßrättttgam,
iftübiger, Ijerrtfdf, irttttdj) ift ber folgenbe SRitlauter fc^ulb an

bem ^a^ein beö t (69). ®ebilbc toie Sdjönljett, ^aetdrtum, ijaft-

bar ftnb uer^öltnigmäfeig öiel jünger ol8 bie anberen 2l6(eitungen (103).

Übrigens gelten biefe 53emerfungcn nur für bie Sd^riftfprad^e.

©ic 9)^unbarten ge^en befonberö im ^üben in ber §Ibfcl^tt)äcf)uiig üiel

toeiter unb fagen fletmct, ÜBlbcm, 6rofem, iäppfrij, nürrfrtj,

fakfdj 'fädiftfd)', franföfdj 'franjöfifc^'.

Cjer0, S^rur, be(l0, roellanbfmbfünfilid^ erhaltene fjormcn ber Äonslci*

f|)ra(^c (173 a).

68. ©ittSClneÖ. 2)a§ ift aber nur ber allgemeine ßuftanb. Sm
cinjetnen liegen bie S)inge jiemtic^ bertoideft, fon)0§( in ber ©d^rift*

fprac^e ttjie in ben 9J?unbarten, unb gerabe am fi^mierigften ift bie

grage, bie am tei^teften ju fein fi^eint, bie S3e^anb(ung be§ fd)H)aci^*

tonigen e. 2)enn e§ gilt nic^t bloß feftjufteHen, hai biefeS b für

dltere SSollüofale aufge!ommen ift, fonbern aud^, mo eg vorliegt, unb

too eg — oft gegen bie ©rmartung — felbft noc^ gefallen ift; eö l)anbelt

fic§ mit anbern Söorten um bie Beurteilung ber ©oppelformen ißatint»

unb (Baumes, ftclj unb fteljß, fair unb faljß.

Ä'lar^eit ober bod^ menigftenS einige ©id^er^eit beg Urteile getoäl^rt

in biefem SBirrfal nur mieber bie ®efd^id)te. SBir geben baljer crft

hk SBorgefc^ic^te ber ©rfd^einung unb ücrfolgen bann etmaS bie heutigen

(Sinjeljuftänbc.

69. A. @efcfil(öte ber «St^toacfttonfUben. Sn ben nacStonigen

(Snbfilben unb ebenfo in ben vortonigen 5lnfang§filben finb bie

©elbftlauter im Sauf ber ganzen gefe^ic^tlid^en 3^^* ^^ allgemeinen

nur üereinfai^t unb gefc^mäc^t toorben. @c^on im Urgermanifc^en

^at biefe 95emegung begonnen. 3n ber <Sonberentmic!lung be§

i)eutfd^en ^at fie fiel) — ebenfo mie in ben oermanbten ©prad^»

gmeigen be§ @nglifrf)en unb be§ S^iorbifd^en — ftar! fortgefe^t. 2)en*

noc^ üermenbet ha^ ältere 3)eutfd^, bie 6prad£)e be§ 9. unb 10. Sa^r*

^unbertS, in ben ^or* unb S^ac^ftlben noc^ ©elbftlauter fe^r tier*

fc^iebenen ^langes, unb gmar ^ürjen unb Sängen. Sn ber golgegeit

ift bafür aber §unärf)ft meiftenS ein gleid^förmigeS e eingetreten, am
frü^eften in S^ieberbeutfd^lanb, fpäter in ber SJ^itte unb enblic^ aud^

im ©üben, ön ber ^o^enftaufengeit ift j. 33. in Dberbeutfd^lanb ge*

meiniglic^ für
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®ie im toefentlid^cn auf bem Dberfäd^fifd^en Beru^enbe @d^rtft=

fprac^e ^at ba§ e toeniger aBgeftogen al§ bte oberbeutf^en 9)?unb*

arten. S)od^ gel^t in gmei gäüen aucft bei i^r ha^ ungebecfte e

unter: einmal |inter einer 5lbteitung (iäöntgtn, iFifdj^r, £nn-
(ternts, ^anblnng). fobann, toie fd|on 5(be(nng erfannte, ^inter

einem einfilbigen (Stamm, ttjenn baburd^ ber neue (Snblaut ni^t

tttoa feinen (Stimm ton öerlieren mufete. ^arum entwicfelten fid)

gunäd^ft nebeneinanber fpat, ©elanf, köljl, le^r, ^arr, nzn
unb öbe, trüb^, ßnabe, gäbe (neben gcng), Ü^etöfc, ^Iber im

einzelnen mirfte mieber bie 5lu§gleid§ung ausgiebig (71).

%nä) bag inlautenbe e mugte fo fc^minben (^afrats, iBanm«,
fragt, ^r rebt), tnurbe aber auc^ oft mieber ang(eid§unggiueife t)er^

geftettt (ßaumea, rebet). 3n ben ©nbungen -ig, -ifdj, -idj ging

toegen be§ folgenben 3J?itteIgaumentaute§ ha^ frühere e in r über

(Ijetlig, ftabttfdj, €ranidj neben ml^b. heilec, hövesch „Ijorifclf,

kranech). ©tauben jmei berartige (Silben mit l ober r nebeneinanber,

fo fonnte bag erfte ober ha^ ^titt t Oerfc^minben; fammelt unb

fammlet, Ijettern unb ijettren famen gleichzeitig üor (71).

Sn ben S5orfilben ift \>Ci^ c in ben SOiunbarten, befonberg beneu

beö (SübenS, bebro^t. 2)ie ©d^riftfpra^e bagegen öer^ält fidj gegen

biefe öe^oegung, üorne^mlid^ feit bem 17. Sa^r^unbert, abte^nenb unb
i^at 'ta^ z nur in menigen ßufammenfe^ungen mit ge- auffallen (äffen,

bic eS infolgebeffen aud^ \)tviit entbehren (71).

70. B. ^oö fr^toatfte -c in den heutigen ^lat^tonfiiaeit.

^ud§ l^infid^tlid^ beg fc^mad^en z felbft liegen bie 2)inge,,toie er-

toä^nt, ni^t ein^eitlid}. man foHte ermarten, bafe im 5(uglaut i. Ä e

augna^m^Iog gefallen märe l^inter Slbteitunggfilben fomie in allen

SBortformen, bei benen nic^t fein 3^erfd§minben ben ©nblaut um feinen

©timmton bringen mufete (81 d). Slud^ am ^\iz me^rgliebriger SBörter

foKte man eö nic^t me^r antreffen. Sn ben (gnbfilben -el, -en, -em,
-er enblic^ fottte in gemä^lterer @prad)e -dl, -on, -mn, -9r, in gtuang^

loferer fitbifd^eS /, n, m, r (ober b) öorliegen.

demgegenüber fommen aber — befonberä l^infid^tlid^ ber freien

(ungebedten) e — bie Oerfd^iebenften Slugnal^men t)or. gmar bie

Söörter mit Hbleitunggfilben mie i?tfrljer, ^anblnng fügen fic^ oüe.

2)enn S3ilbungen mie (JBbene finb eigentlid^ neue 5(bleitungen mit -e

unb muffen mit biefen jufammen Utxa6)ttt merben. 5lber bie 51 rt

ber bem -e bor^erge^enben 2antt ift ^öufig ni^t berüdfic^tigt morben:

-e ift nac§ bem 9Kufter gleid^bebeutenber gormen entmeber erl^alten

toorben, mo eg ^ätte fallen foEen, ober eg ift gefaEen, mo e§ ^ätU
follcn erhalten merben.

Süttetltn, T>ie beut'\<^e Sprotftc ber Öiegeniuarl 5
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I. ©ortöUDuttg. SBo c8 SBertbilbunßSmittcl toat, tjl ba3 t mcijl er*

galten, fo

a) in »ciBIitJ^cn ^aut)twörtcrnh)ieiniBr^ale,Äe^le. ßrane, filaue,

«tt^e, firelte (a^b. scala, m^b. schal „«Schale, ^üljc", m^b. köl, brä, klä,

ruowe, breite), bic fic^ nad^ formen richten wie «jebe, ©nabe, filage (m^b.

rede, gnäde, klage).

©ageöcn ift eö öcgen bic 9?egcl gefallen in i9nii>» fö« i>a3 Sööc toie flut

ober 4F«r(^t mafegebenb getoorben fein mögen.

©d^wanfen ^errfc^t j.». in Äa(ß); me^rfilbig finb^^erfi^autÄufgabe,

b) in f d^wad^en männlid^en Hauptwörtern toie ^appz (m^b. rappe),

Droüje, Ädiurbe, Affe, bie fid^ nod^ ßabe {mf)h. rabe), -Öürge, ^afe gc*

rid^tet ^aben, toä^renb fie fid^ nac^ ^^«0«, iFürft, ^err, Ä(t)ßlm, Warr,

JJfaa ptten rid^ten foDen.

©c^toanIen^errf(^tbei®itjB(e), 4Finh(ie), Ä4jenb(je)unb au(§ bei ^lrt(e).

SRc^rfilbig finb Sx^uUljet^ unb bie »enigftenä iirf|)rttnglid^ ^iec^er ge-

hörigen ^erjog, ^Fürfprerii, Änroalt (103,3. 112. 113).

c) in ben Untflanbätoörtern lune, olrne, bic im Oegcnfa^ flehen ju

bcn regelmäßig cntwicfciten l^tn, über.

©d^wanfen ^errft^t bei lang (c), bei beffen Wracrer gorm übrigens aud§

mit bem »ciwort lan{k) ^n rechnen ift, unb bei baib(e).

Wogegen l^errfc^t ©d^wanfen
d) bei ben mit ber SSörfilbc ®e- öcrfebenen @omm einamen (120), bie

bog -e ptten oerliercn fotten, alfo bei Sßörtetn ttjie(!5ettt(e), (!5e|iöljn(e), (!5ß-

fäU(e), (!5erät(E). 5)iefe Ratten nur mit gällenwie ®ßfätjrt,([5erüitit, (J&e-

fi^aft aufammengc^cn foüen, nid^t aud^mit aScifpielcn wie ©eftnbe, (Deptabe,

(föelage*

IL Slcjrtom ©ei ben formen, m baS t ©eugcmittel »ar, §aben jo^l-

reid^c SluSglcid^ungen ftottgefunben.

a) a3eim Hou})tttort:

1. erholten ift baä t buri^gängig alg SUle^rja^lgeid^en (188), nic^t nur

bei (ÜB'lbe, ^änbc, foubem auc^ bciStfilje, ß'dnmz, ^anc, fowie Ui ÖPtnter-

tage, Sdjtffstaue, ßenntnlffe.

2. ©efoltcn ifl c8 l^intcr htn nad^tonigen (Snbfilben -el, -er, -em, -en

(191,2): htm iDogel, htm Äbler, bem Atem, bem löagen, bte IDögel, bte

Ibler, bie lÜPagen; ben iDögeln, ben Abiern. ?lber neben ben ©lenken

fte^t ben ßöntglnnsn (ogl. unter 4).

3. ©d^monfen ^errfd^t im cinaa^ligcn ®cnetiö unb S)atio (195 Slnm.):

bem i8aum(e), bea ißottm(e)s. hinter einem SSofal, in fte^enben 9lcbcn3orten

unb in mc^rfilbigen SBörtem toirb c3 bogegen meift unterbrüdt: htm See, mit

©Ott, oar Born, bem ^erjog, htm Ueldjatag; bea See«, nidita, tag0

barauf, ht9 ^erjogs, bes ^aelttjataga. SBittfür jcigt fi(^ befonbcrä bei

3ujammenfetun0cn wie MJinbabraut unb lÖPtnbeaeile.

Umgcfe^rt behält bie ©nbung -ea i^r e hinter ftammcnbcnbem f-Saut:

irnge», Sa^es, ©lafes; oft auc^ Ijinter {äfi ®trrti(e)0.

4. ©d^wanfen, frcilid^ ctttjaä onberer 9lrt, jeigt oud^ bie ßautfortft ber

(gnbfilbc -en f)inter heraufflauten: bic geioö^Itcre ©pra^e fpri(^t e mit 9Rur-

mclftimme (-an), bie awongloferc fc^tüSc^t bie gange ©nbung au filbifd&cm -^, für

bo8 in gemiffen ®egenbcu je nad^ ber 93cfd^affcnl)cit beä oor^erge^enben Saute«

jogar ber Sippen- ober ber ©aumennafcnlaut eintritt (-»?, -ri): 4Pür(ln, ffilbn,

®abv (®abtp), «Ing? («ingri); ^ier^cr gehört aud^ hai -en, bo8 hinter einem
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nad^touigen n fielet in gätten tüie Äöntgtnnen (ügl. borl^er unter 2). hinter

©elbftlautern fann für biefeö -on fogar unfilbtjd^cä -n eintreten: 4Fraujen unb
4Fraun, Äeeen «nb Sttn,

b) ©cim S3 cito ort;

1. erhalten Keibt e in otten leBenbigen Oformen: Qnte, gute» (üata),
hUtnes (^oij), fenea.

2. (SefQlIen iji e3 in crftarrten 93ilbnngen, fo in \>tn alten' ©enctiöen,

bic ol8 UmftanbättJörter gebrandet »erben, ttjie links, bereit«, Dorraärta,
onbera (139, 3. 140, 3. 141, 3), femer in öercinjelten gefc^Ied^tj^lofen formen njic

bem 3<i^t^ort eine*

3. @in getoiffeö ©d^toanlen l^errfd^t in bem goUe, h>o -e l^inter eine na(^*

tonige (Snbfilbe, bejonberS -el, -er, -em treten foflte: entfpred^enb ber ©d^anblung,
bic ein bcrortigcä e ouc^ fonft erfahrt — j. 33. in ben Slbleitungetv klebrig,
übrig, abllg, IPiJgleln, melfj^ntfdj, IjelbnUx^ neben fileber, über, Abel,
iOogel, iUelgen, gelben, aud^ iJlaurer neben iSlaner, Abenteurer neben
Abenteuer, bannbaijriri^nebenöaijer—,unterbrücltntanl^ier ^eute gen)öl^nli(^

baä e bicfer ©ubfilben unb bewo^rt baS ba^inter ftc^enbe e, baä ber Beugung
bient (teurer, teure, ungeheures, fauren; eble, Ijeltre, eigne; eble«,

lettre», eignes; eblem, Ijeltrem, elgnem;ebler, tjeltrer, ältrer; cbcnjo

nad^ aSebarf ijellge, Ijellger, tf eil gen,); früher, fo ju ©nbc bc§ oorlefetcn 3[a^r-

l^unbcrtä, untcrbrürftc man nad^ I unb r gerne boö jnjcite e, »enn nod^ m ober

n barouf folgte (ebelu, geringem, Ijelterm, abereignen, eignem; bo^cr

au^ nod^ OBltern neben ältren).

4. ©c^wanfcn in ber Stu8fprad|c l^enfd^t aiiä^ ^ier bei bcn ©nbungcn
-en, -em unb -er: e3 fielen fic^ gutan unb gutn (btdiri, llebm; ogl. unter

IIa 4), gutam unb gutm, gutar unb gut? ober gut« (69) gegenüber.

c) aSeim B^ittoort finb bic- Ser^ältniffe nod^ nid^t überaß enbgültig ge»

orbnet. S)o(^ läfet ftd^ too^I folgenbcä alS üblid^ anführen (257. 258):

1. ©r^alten tft e burc^göngig in ber 1. ^erfon ber ©inja^I ber ©egen-

ttjart: (Ir^) glaube, komme, fr^relte, baue, reinige, ramm(e)le, orbne,
atme;

im 3m))eratio aller ft^wad^en 3"ttt)örter: glaube, fü^re, rufe; füt-
t(e)re, \amm{e)iei reinige;

in allen Äonjunftioformen: (bu) gebefl, gäbefl; (er) gebe, gäbe; l^r
gebet, g(a)bet;

in ber 3. ^erfpn beä ©inguIarS unb ber 2. btä ^luralä bon ißröfcnS unb

Präteritum in allen ben iJättcn, »o ber ©tamm biejcr 3«lform auf b ober t,

m ober n ausgebt: (er, l^r) rebet, reitet, bittet; l^r rittet, gloubtet,
rer^netet, fummeltet;

überatt in ber nod^tonigen SlbleitungSfilbc -me-, -ne-, »cnn barauf nod§

ein 2JHtIoutcr folgte: orbnet, atmet, orbnete, atmete.
2. ®ef allen ift eS im ottgemeincn immer in ber 2. unb 3. ^erfon ber

@in5ol^I beä 3nbifatiö8, befonbcrä bei ben 3«t^örlem, bic in biefen formen
einen befonberenSJofaloufttJcifen (251): bu |"rljrel|i, frler(t,relnlg|l, fammf l|l,

ruber)!; er r4jrelt, irrt, reinigt, fammelt, rubert; bcfonberS aber bu
fprtdill, fö^r(l, bratfl, rolrfl; (er) gibt, labt, fleut^t, mlrb;

in ber Sefe^Iäform ber ftorfen 3eitioörter, bie im ©tamm ber ©egenmart

nod^ ben SB3ec^feI oon e unb l ober le unb eu ^aben: fpcldr, gib, jeudi, fleux^.

9(u§genommen ift rteli(e); aud^ merbe fommt üereinaelt bor (256);

5*
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üBcratt ^tntet nad^tonigcn S^BIcitungSfilBctt, toic -jel-, -er-, toenn boraiif

noäi ein aRttlauter folgte: rcintgt, fornmeit, rubcrt, relntgte, fammelte,

rnlJßrte. ©ci m wnb n ließt bagegen eine anbcrc enttpicflung öor: atmet,

orbnet (f. unter 1).

3. @(j^»anfen ^eri|d^t:

in bcr «efe^Bform bieler Warfen 3citttötter: laß (laffe), bomm(e),

falyr(e) wo^l;
in \>tn SJcrganöCttl^eitgfonnen ber ftatfcn 3eittoßrter: bn 0ab(e)ft, Itfv

0ab(e)t a)od^ bleibt in ber 2. ^crfon ber ©inaa^l hinter f «nb oft ouc^ hinter

f(^ bag e meiii erholten: la fett, n)ur4j(e)(l;

in ber 2. $erfon be8 ©ingnlorS im ^räfenS beS ^fnbifatios Bei ben 3«t*

tobrtem, bcren <Btamm ouf einen f-Saut ouSgcl^t: reif(ef)t, tan|(er)t ©elbji

ttenn ba burd^ l-Umlout ent^onbeneS t vorliegt, !ann fi(| had e öorfinben: (bn)

Iffeft, Uefeli. hinter fi^ ijl bie löngere grorm too^l »enigcr f)Qufig: bn

ftfi^(e)|l. — SSei ben ^eittoörtem, bcren «Stamm auf b ober t auägc^t, ^errft^t

ein gleit^eä ©d^monfen, too^l nid^t au§ lautlichen ©rünben, fonbem infolge beS

(ginfluffeg ber 3. ^erfon: bn relt(e)P, flnb(e)^
4. 3für bie (Snbfilbe -en liegt mieber im allgemeinen -9n ober •?» bor:

geban unb geb? (geb^), gaban unb gab? (gobijt). @benfo liegen bie S)inge

hinter ben nachtonigen SlbleitungSftlben -en- unb -em-; ^icriftfür -en-en

nnb-em -en nur -nenunb-mencr^alten:rei^nen,orbnen, atmen, rotbmen.

hinter -er- «nb -el- liegt bagegen nur nod^ unfilbif(^e3 n öor: rubern, ^onbeln.

71. C. ^cr Söegfan ht^ Wtoatften t in S^ortonfliaen.

3ln ben SBortonfi(5en f)at bie heutige ©c^riftfpraci^e ha^ fd^ioac^e z meift

erhalten. 9J?an fogt qzitxitxtf beginnen, BBrSben. 2)o^ finbcn

fid^ QU(^ Stuöna^men, in bcncn bie ^Utagörebc ber ©ebtibeten ba« e

öollftönbtg nnterbrüdt fyxt, toä^renb bi« feierlichere $Rebe nnb bie

2)id^tergeiD0^n^cit e§ nod^ man^mal er^ött: fo j. 53. d&lteb (m^b.

jreZi^ unb ^rZi^, (^^n.geUdes, glides), (15Umpf (neben ntunbortlfflmpf),

gletdj, d^nabe (myb, g[e]näde)f ®lfixk,®lanbe, bleiben, femer

©anerbe (für (!^e-anerbe), binnen (be-innen). ein8^tt)anfen

^errf^t nod^ ingäöen nne g(e)rabe,®(e)lei0(e) unb in g(e)nng.

@benfo ftel^t fr-effen, eine gufammenfe^ung öon effen, neben

iiBr-lteren unb ö^nlid^en Söilbungen.

Sn »ergnögen, begnügen, begleiten fte|t S^nlid^ mie in ge-g-effen
nod^ eine SSorfilbe bor ber urfprüngli^en @ilbe ge-.

^ie 372unb arten ge^en in biefer Siid^tung befonberd im @fiben biel metter

unb bilben ®f£t;ti^t, Q^f^^, gfailen, bfxt^reien u. bgl. 3)er fc^riftfprac^lit^e

Su^anb entfpric^t me^r ben Steigungen ber ofhnittelbeutfci)en SDhtnbarten.

72. B. ^ttdfaU bertotale in bor» mh na(i^tonioen Sortem.
©anj bagfelbe ©d^idfol toie bie nid^t^oupttonigen SBor* unb ^lac^

filben l^aben felbftänbige SBörter gehabt, bie im ©Q^jufammen^ong

ol^ne 9lad^bru(f gefprod&en tourben. 5)ie SSofate, bie ftc enthielten,

finb gefc^tDö^t unb fc^Iiefettci^ gang ouSgeftoSen toorben. greilic^ ift

bie @d)riftfprac^e k)orfic^tig mit berlei formen. @ie f^at eigentlid^
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nur 8ufotttmenfc|ungen aufgenommen toic bran, brtnnen, unb SBort*

öerbinbungen toie 's roar, waa gtbt'0.

§ier^er gehören aud^SBortöcrfi^mcIaungcn tote im, am, ftxm,

fttr, an«, burdj«, nnrB,
^ie aj'litnbarten gelten aud^ l^ter Diel toeiter unb bilben loas toillß „toai

tmttfit bu", l?r „ijl er", gibfam ,,gtb eö i^m", ^Interm ,,^intcr bem", atifn

„auf ben", xan» „j^crauS", i}oben „^ie(r) oben". @o fagt au(l^ ©(Ritter 5. 8.
ftt «Ineui jengen Äünbnls mlbern ^öf (^icc).

78. E. ^h^aU bed audlautenben fti^ltiat^ett t t)or einem
SJofal im Slnfang beS näcjften SBorteg. Sm ©a^anjen föllt

ha^ auSlautenbe fd^tood^e e befonberg in einem galle gern, too cg am
cinjetnen SBorte immer erl^alten bleibt; ba8 ift bor einem Sßo!al

im Slntaut eine§ fotgenben, bamit eng berfnüpften SBorteS: mßdjt'
t(^. Söefonberg bie nad^Iäffige $Rebe unterbrücft l^ier hai z, aber

aud^, unb jtoar mit anerfannter, unbebingter 9legetmö6igfeit, hit

^i^tlunft: Waf er, rote id^, ein Beuge dBnrer £etben (HKaria

©tuart). fienn* tdr f« iiodj kaum (thh,). iaft iroetfl* xdj, ob tt \z

In fetner ©röge fxdj eines Sngenbfrennbs erinnert Ifot (SBaüen-

fteing Xob).

3. aSerfprcngte Slcfte unbebcuicnberer Sofaltoanblungcn.

74. Wt bem Bisher (Srörtettcn, bcn lanbft^aftlid^en Untcrfd^iebett unb ben

Wtd^tigcn aUgemcinen SautttJcd^fcIn, fmb 06er nod^ nid^t alle %&Ut bon SSofol*

ff^wanhingen inncr^ott beä 5J^b. crjd^öpft ©etfpiele toic ^llfti^üift, wirken
iwürken, ergoßen; ergeben (bei ©oet^e) Darren not^ ber erflärung. 2luS

biejem ®runb muffen toir no(^ eine 9lcil^c üon 6rf(^etnungcn befpret^en, bie

minber umfangreid^ finb, unb übet beten 9(nlaB unb SBefen aud^ noc^ feine

rechte ßlar^eit ^ercf(^t, oon benen man ober toenigflenö im allgemeinen öermuten

fann, ba& fie einen munbartlit^cn Untergrunb l^aben ober einer 2ltt Sln-

gleit^ung i^re ©ntfte^ung öerbanfen. SBir beginnen mit ben toid^tigeren ©nippen
unb fkettcn bie toenigcn i^cute, fei eS au8 ber ©d^riftfprod^c ober au3 htn Tlunh'

arten, be!annten auffälligeren SScifpiele ber größeren S)eutlic^feit toegen in einen

weiteren 9lo^men, inbem toir aud^ bie nid^t mcl^r leöenbigen ober nid^t me^r fo

burc^ftd^tigcn öertoanbten Grolle glei(| mit ^eranaie^en- ®g ^anbelt ftd^ ber Sfiei^e

nad^ um folgenbeS:

1. ©rfc^ung timS alten, ml^b. (Umlauts*)« J)«td^ 3, mcift in ber Slad^bar*

f(^aft bon l, nj, f, aud^ r: ^ölle (m^b. helle, altn. Hei 'Xobeggöttin'), läfrfjen

{m^h. leschen), 1x0 b if {mf)b. zweif), «Sffel Mb. leffet), ©emolbe (m^b. ^c-

welbe), ^'önz (m^b. lewe), iMöroe (nbb. miwe), geroS^ncn Mb. gewenen),

fi^roören (m^t). swern), fitjrö p fen (m^b. scÄrep/fen), fx^Spfen (m!^b.»cÄcp/en),

Ädjöffe (scheffe), ©röbel (tredel), befonberS aber noc^ ergoßen (nod^ bei

©oet^e ergeben, ml^b. ergetzen), unb ber Ortsname HPSrtlr (©onanroort^)
neben ^ÖPerttj (3. 95. in ßalfergroertlj, mi^b. wert m. 'Snfcl, ^albinfel, Ufc/);

2. (grfe|ung eineä alten, mbb. l burd^ fi, aut^ toieber in ber Sautnad^bar-

fd^aft oon l, ro, f unb r: flauem mit älterem flt^ern (af)b. fiisiran), ttJftrb«
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itttb rofirblg (ml^b. wirde unb u-irdee, oBgcIcttct tJOii wert, werdes 'SScrf),

rfimvfen (rhnpfen), Sprürtiroort neben Äprldiroort (mt}\>. mx Sprichwort),

SItereä ©ßbürcie neben^cntincm ©ebtrge (m^b. gebirge), (ji5ßfri)n>ür (neben

(fbtt fj^tülzv bei Sefftng, m^b. geswir «nb gesivir). ^n fdjlüpfrlq mit ber ölteren

^^ebenform TdjHpfertg (mf)b. s^p/cc, alipferec nnb slüpferec), in ^ülfe neben

i>em ie^t öberroiegcnben ^llfu (m^b. M/>, hUfe nnb /»wZ/e, nbb. Äw^pe), fotoie

in fünf neben altem flnf {a^\>. fimfunh fünf, ml^b. vinf, vünf) ^aben ttjir im

legten ®ninbe tt)of)I Slblout anaune^men, »ö^renb brei tneitere SSeifpiele bnrd^

ben einflufe jd^einbarer SSerwanbten entftettt ttjorben finb: Äünbflut (m^b. sint-

vluot 'große fjlut') biirc^ Sünbß, ^^üft^orn unb ^Iftliorn (SIter n^b.

^^tefljorn '^ogb^orn' oon ^lef, ^ift 'Saut, ben bic Söget auf i^ren ^ogb-

^örnern blofen') burd^ ^üfte, toeil boS §orn an ber ^üfte pngt, unb ^Münje,

$lf£ffßrOTÜnj neben 4Etnje,iDf«fferminj (ml^b. minÄe, Iot.»Mcn/a, aber aud^

fd^on al^b. munza, mf)b. münze) burc^ baä ö^nlid^ flingenbc ((!&elb-)iHilfinje

(a^b. niunizza, ml^b. münze);

3. (Srie&ung eine§ älteren et (m()b. i) burd^ eu: gefdjBut neben gefdißit

(m^b. geschide), beudien (älter hBldjen, m:^b. HcÄe«), •jQjeurat (im 17. unb

18. Sa^r^. übli(^, ie^t ttieber betrat, m^b. hträt mt), breuH (im 18. 3a^r^.

häufig, ie^t wieber brelpt, nbb. bri|ie); bogegen ift bai mit ^zitzx; fd^IieBlid^

glei^bcbeutenbe frü^n^b. iftButjer urfprünglid^ ein anbereä, auS bem SWeber-

länbifd^en bejogeneg SSßort (nbl. ruiter '3f?eiter', eigentlich 'SRottenmann').

S)ieie brei, auf bem §injutritt ber ßippenrunbung beru^enben SSorgängc

^al man alä SSerfu^e übertriebener 35er^od^beutfd|ung („l^tjperl^od^beutjd^")

ober fog. „Überentäufeerung" anfefien rtoßen; bann müfeten biefe gormen junäd^ft

auf 9lngeprige jolc^er 3J?unbarten jurüdfge^en, bie bei ber Slugfprad^e öon ü, ft

unb m bie fiippenrunbung an fic^ öemad^läjfigcn, alfo bafür z, l unb z\ fprc(^cn;

benn 93etDO^ncr folc^er ©egenben !onnten in bem Seftreben, bie 9Jluttcrfpro(^e

tabelloiS 5u jpred^en, leidet au ttjeit getien unb ij, fi, en aud^ ba einfe^en, too tä

nid^t an feiner ©teKe ift. S)od^ lönnten befonberä bei htm Eintritt öon 3 unb ä

anii) einfad^ munbartlid^c Sautungen auä fold^en Gebieten oorlicgen, bie toie baä

Dftmittelbeutfd^e ober haS ©üboftbeutfdic (Ogl. fämtifc^ ^ömat '^cmb', frSmm
'frcmb', IjÖbn '^eben', bBrroürrfyn 'ernjifc^en') an fid^ in ber SfJat^barfc^aft öon

Sippcnlauten aud^ bie SJoIale mit Sippenrunbung auäfpred^en.

2luf fold^e munbartlid^en ©inpffe, freiließ aunöd^ft gerabc entgegen-

flcfe^tcr Slrt, »cifen einige weitere Sautübergänge I)in; nämlid^:

4. ©rfe^ung eine^ älteren ü burd^ i, ^auptfäd^Iid^ nad| (gutturalen: kirre

(mf)^. kürre, mb. kirre), fitffen (mf|b. küssen), fittt (frül^er meifl Äütt, m^b.

küte, küt), (Ölmpcl (m^b. gümpel), (Dtpfel {mf)\). gupJT, gupfe '©pi^c, ©ipfel*),

gUtlg neben gfilttg (m^b. gültec); ferner (ßrleba 'Äemgepufe beä ObftcS'

(m^b. grübiz), fprl^en mit älterem fprfi^en (m^b. sprützen), ftnbig unb

fpt^flnblgauä älterem fünblg (auiFnnb), $)ll| (mf)b. büles), cnblit^üteber

(m^b. tnüeder 'Scib, Selbc^en'); bagegen I)at hinein nid^t nur m|^b. kützeln

neben fi^, fonbem auc^ kitzeln; auä) wirken braucht nid^t unmittelbar auä

roürken entftanben gu fein, fonbem wirb bamit oblautcn, jumal bo bie 2)oppcI-

^ett fc^on ouä fe^r alter 3eit ftammt (ml|b. wirken unb würken, ai)b. wirkan

unb wurchan);

5. (Srfc^ung eine§ älteren tu burd^ et: fp retten mit älterem [preuten
{m^\>. spriutzen, äurptiegen), Steigmit älterem Steug(mI)b.s^tM?),Srtjleife

mit älterem unb nod^ munbartli^em Ädjläufe (öon mf)b. slöufen 'fc^Iiipfen,

üd^ analeren'),
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6. ©rje^ung cincä ölteren, oud^ ^eutc noc^ munbartlit^en (oBctb.) n bur(^

(mtttclb.) 0, bcjoitbcr^ öor ^a\alen: Sotjn (m^b. sun), fonber (m^b. mnder),

^onne (sunne), WUonne (wunne), Itoitne (nunne), Qtm nmn (gewunnen),

\onft{8unst), Sommer (m^b.suwer), fromm(vrttm), gefdjnjommen {geswum-

men), ©rommel (frume^; fobann ^unbsfott neben älterem ^unbafntt (m^b.

vut), foltern (vultem); \o öerpit fic^ aud^ nt)h, (mir) flogen ju ml^b. v%ew.
2)cä weiteren fommt in JBetrad^t

7. (Srfe^itng eineä älteren, aud^ munbartlid^ no(^ Dor^anbenen ober bo(|

crjc^IicPorcn (oberb.) ü bnrt^ (mittelb.) ö, aut^ nneber öor ffla\altn: Äöljne

(m^b. süne), fiönlg (künec), ÜÖönrij (münech, erl^alten im Drtänamcn iWftn-

ien= '[bei ben] aJiönd^en')/ (mir) können (/cMnnen), (mir) gSnnen (günnen),

gewönne (gewünne), friimjömme (stoümme), ferner (mir) mögen (mügen),

förbern (vürdem); cnbltd§

8. ©rfc^ung dntS älteren ö burd^ ö, i^äufig, aber nid^t an§i(^Iie§lic^, aud^

toieber öor 9?a|al: otjne (m^b. äne), Ärgmo^n (neben WJatjn, mt)b. wän),

iMonb (mäne), ^lonot (^nänöt), jKloljn {mähen; bagegen üagfamen, m^b.

mäge); ®ljm {äme, öme), ®ljmb {ämat 'amciteS SWä^en bc3 ®rQfc3')f ®lin-

mai^t (ämaht), STon (älter ®on, m^b. föÄe swf., mi tähen), «Doge (toäcm.,

= pl. wäge), Sd)lot (siö^, s?öO, €ot {käi, köt), ©od|t (Sut^er ©odjt, m^b. täht),

©olrle {dähde), ®ttm (mittelbentft^c 9'^cbcnform ju Atem, m^b. ätem), ®tter

(Sut^er, oftmittelbeutjd^e 2form für Hatter, m^b. nätere), Grobem {brädem

'3)unftO, voo (wä); ögl. aud§ iSrombeere (brämber).

b) ^le ^Ottionottteii (SJlltlauter).

75. Üöcrfic^t. SSie fc^on aitgebeutet, ergibt bie ®efdE)tc^te unb

bte (Srf)ilberung ber heutigen SBer^ättniffe bei ben neu^od)beutfc§en

Äonfonanten ein gang anbetet S3ilb aU bei ben QSofafen. 95eränbert

l^aben fi^ bie ^onfonanten jnjar aud§ mannigfad); aber biefe Snbe»

rnngen gelten in ber Siegel bem gefamten ©prac^ftoff gletd^mägtg (al^

unbebingter SBonbel) unb treffen nur bte einjetnen Sanbftrid^e t)er=

f(Rieben; unb tpo fie ou^na^m^roeife einmal ben ©prac^ftoff öerf^ieben

treffen unb gliebern {aU bebingter SBanbel), gefrf)ie§t ha^ in fo ttjenig

ouggeprägter SSeife, baß eg für eine öebeutung^unterfd^eibung nid^t

\)at öerttjenbet njerben !önnen.

Sßir Ijaben eg bei ben Äonfonanten alfo njefentlic^ ju tun mit

ben lanbfc^aftlicl)en Unterfcf)ieben fotüo^l ber 3J2unbarten roie ber

©emeinfprac^e, meniger mit bem Sautmecl)fel. (Sine gufammenfteHung

ber ttxoa nod) ing ®eroid)t fallenben ©rgebniffe t)on älteren, fd)on

abgeftorbenen Sautöorgängcn fott h^n @d)lu6 bilben.

1. £anbfd)aftltd)e Unterfd^iebc.

a) ^ic öefd)ld)tUt^ctt Unterlaöcn.

76. ElUöemeitte Übcrfid)t. ^ie 95eränberungen, meldie bie

Äonfonanten burc^gemod)t ^aben, gehören im gangen einer uiel älteren

3eit an al§ bie SSanblungen ber totale; gegen ha^ @nbe be^ erften
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nac^d^rift(id)en Sa^rtaiifenbS finb fte im tüefentlid^en f^on ab^^

gcfrf)Ioffen. SD?an nennt fte nad^ bem SSorgang S. ©rimmg 2aviU
öerfrfjieBung, tud^renb bie (Sngtänber ha^ ®efej entf))recf)enb aU
GrimnCs law bejeidinen. 9^ad^ biefer ioic^tigen ^fd^einung jerlegte

fic^ nic^t nur, njte eben f(^on angebeutet, hk \>z\xi\6)t ©prad^e öor*

nc^mlid^ in bie SJ^unbarten, fonbern fie rei^t fid^ aud^ in ben S5er=

banb be§ (4Jermanifd^en unb be§ Snbogermanifc^en ein; fte gibt unS

a(fo ben ©d^Iüffel für ben inneren 3ufammen]^ang beutfc^et Söörtcr

mit lateintfc^en unb gried)ifd^en, fte erHärt unö \>Ci^ SBerl^ältniä jtoifi^en

beutfd^en unb englifd^en SBortformen, hjie auc^ §tt)ifc^en ber ©prac^e

eine« gri^ 9?euter unb S. ^-ß. $ebe(, unb fie geigt unö aud^ bie S3e*

jicl^ungen öon bernjanbten Sßortpaaren ber ©d^riftfprad^e n^ie |)alapt unb

jpfalj, kne!pcnunbkn£ifen,M)appBnunbiHIIaffen,fettunbfet|l.
liefen (grfc^einungen ift gemeinfam, boß fid^ nic^t ber Ort,

tool^l aber bie %ti ber ^erborbringung ber SLcmiz änbert, 'txx')^ fid^

bie SBerfd^iebung alfo innerl^alb beö (SJaumengebietö ober ga^ngebiet^

ober Sippengebietg öoUjie^t, unb gtoar im allgemeinen in parallel

laufenber SSeife. ÜDabei ift ju fd^ciben gmifd^en ber erften ober

germanifc^en £autüerfd§iebung, burdf) bie fi^ tid'i ©ermanif^e üom
Snbogermanifc^en abtrennt, unb ber jhjeiten ober beutfc^en Saut=

öcrfd^iebung, na(^ bereu Oerfd^iebenem Eingreifen fid^ Oornel^mlic^ bie

beutf^cn 932unbarten ooneinanber abgrenzen, ©ei ber ^o^en ©e*
beutung bie[er Sautöorgänge muffen loir bie (Sntnjidttung im einzelnen

»erfolgen, ^abei berürffid)tigen niir ber (Sinfad§§eit unb be§ befferen

SSerftänbniffeg toegen gleid) einen Sautmed^fet mit, ber gleid^ ju 2tn*

fang mitten in bie getoö^nlid^en SSerfd^iebungen l^ineinfällt, ha^

SSernerfd)e feefeg.

77. I. ^ie erfte Dber gernnoniftljf ßautberfdilebuuö. 5ln

Äonfonantcn befag 'tia^ Snbogenuanifd)e üürnel)mtic^ ^^erfc^fuglaute,

ftimmlofe unb ftimmljafte, unbebautste unb bel^aud^te, unb gttjar fotoo^I

5(ngeSörige beg ®aumengebiet§ (xU beä ^a^n^ unb ßippengebiet^.

SSon SReibelauten hjaren nur w unb j unb ber ftimmlofe f^Saut öor*

Rauben; baju !amen noc^ bie Saute Imnr.
2)iefe S5erfFlugroute üerfd)oben, ioie 3atob (^rimm ab)d^Iie6enb

entbedt unb (1822) juerft allgemeiner, freiließ nod^ jiemlid^ ungenau
befannt gemad)t \)Qit, aHe (SJernmnen in ein^eitlid) burd^greifenber SBeife.

1. ?llte ftimm^aften ge^auditen 35erfd)lu6laute (bhdhgh)
mürben gu ftimmliaften ^Reibelauten (vt5 5): altin b.(8angfrit) näbh-as
^2Bol!e, 9^ebel", germ. nev-al-, niv-il- „$Rebel" {af)h. nebul); altinb.

vidh&vä „SBitme", germ. wituwö (got. widuwö); altinb. stighnute
„er befteigt", germanifc^ .säzan „fteigen" (af)b. stigan).
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2. %IU ftimmlofen S5erfc^Iu§laute (ptk) »erben ju fttmm*
lofen Sfteibclouten (/; p, x, fpäter ä): tat. pecus „35ie^", gernt. /eÄ«

(a^b. fihu „SBie^"); lot. tres „3", germ. yns (engt, three).

3. Stile ftimm^aften SSerfc^Iuglaute tourben fHmmlog: IcA.

duo „2\ germ. ^tiwi (engl, two); lat. genu „Änie", germ. hn&w-
(got. kniu, engl knee).

n. »etner« ©efefe; t>et ötammattWe SBetftfeL SBieHeid^t

no^ gleid^jeirtg mit ber SBertoanblung ber ftimml^aften gel^aud^ten

SSerfd^Iuglaute (77 I) tüurben W fttmmtofen 9f{ei6etaute /"
t> Xr ^ie

crft Dornet auä tnbogermanifci^cm i? t h entftanben lüaren, jufammcn
mit bem au8 bem Snbogermanifd^en über!ommenen s immer \i(i ftimm^
l^aft gemad^t, alfo ju v t5 5 imb z, Xoo ber t)or il^nen fte^enbe @el6ft*

lauter nid^t nad^ ber überlieferten freien %ci ber S5etonung (52) ben
©tdrfeton trug: alfo alttnb. pita „S8ater", griec^. itaTYjp, germ. junöc^ft

/a|jar, bann fa^dr (got. fadar); altinb. saptÄ „7", gried^. eirca, germ.
simn (got. sibun); gried^. Sexa« „gel^nerja^l, 2)c!abe", germ. tizü-

(got. tigus); altinb. bMrase „bu trägft bir", germ. vera<ja (got. bafraza);

aber: altinb. näpät- „^btömmling", germ. neß „S^effe" (altiölänb.

nefe, o^b. nefo, altengt, nefa); alUnb. bhratä „S8ruber^ germ. vropar
(got. brö|iar); attinb. yäsanam ,M^ S?er»eiten", germ. wesan „SBefcn,

fein" (got. wisan, al^b. wesan).

S5ic|e SRcgcI üBcr bir 6|joItuitg ber germantfc^cn JRctbeloutc Reifet not^
ifirem (Sntbcdcr, bem Sönen .«arl »crner, Sernerö ®cfe^. 2Bo bic bot)|)eIte

«crtretuttö in ^cn öcrfc^iebcncn f^ormcn ober Slblettungen ein unb bcöfclbcn
©tommtüorteä öorfommt — tjome^mltc^ ^anbclt eö fic^ um bic ©tammformen
bc8 Beittoortä —, nennt man fic grammattjc^en SBed^fcr. @o logen ncben^
cinonber germ. snlipan „f^neiben", i>navp „ic^ fd^nttt" unb snitum „xovc

jd^uttten", snibans ,,gejd^nitten"; wesan „fein", was „\^ mor" unb wezwn
„xoh tooren" (243. 282).

m. ^le jtoelte ober beutfd^e ßoutöerfdjleauttg. Um bie TOttc
beg erften nad^c^riftlic^en Sal^rtaufenbö njurben auf bem ©ebiet be§

©eutfd^en allein bie burd^ bie erfte ^ßerfd^iebung entftanbenen Saute
nod^malö oeränbert. liefen SSorgang nennt man feit ®rimm bie

jmeite ober beutfd^e Sauttierfc^icbung. S)iefe neue ©emegung trifft

aber ni^t \>Qi^ gauje beutfc^e @)jrad^gebiet gteid^mäfeig; im ©üben
finb i^re SBirfungen am ftärfften, nad^ S^orben merben fie
attmö^ti^ fd^möd^er. ü«an l^at begujegen i^ren (ginftufe aud^ nur
auf ben ^ereid^ be§ §oc^beutf(^en befd^ranft unb fie nur banad^
genannt, ^od^ fte^t man bann eben oon einigen Saütbcränberungen
beg S'iieberbeutfd^en gauj oh, bie immerhin l^ier einfc^tagen.

5lud^ fonft oerläuft biefe beutfd^e SoutOerfc^iebung im einjetnen

fe^r menig ein^eittid^. 3m Hntaut mirft fie anberS ot^ im Sntaut,
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unb im Sittaut oft ttjteber anberg al§ im ^tustaut. ^ic ßa^ntautc

unterliegen i^r met)r a(g bte Sit)pen* nnb bie Gaumenlaute unb ebenfo

bie 5Serfc!^Iufetaute tüieber mel^r atö bie ^Reibelaute.

S^r Wixttn ift ba^er frf)n)er barjufteUen. ®ie fur§en Angaben,

bie getüö^nlid) babon gemalt werben, enthalten beinahe augna^mglo«

grofee Ungenauigfeiten ober gar grobe geiler. §öc^ften§ läfet fic^ Bei

atteiniger g5erürffirf)tigung ber !)eutigen ©emeinfprad^c mit njenig

SBorten etma fagen:

a) S5on ben germanifd^en (ober urbeutfc^en) ftimmfiaften 9fietbe*

lauten toerben v unb 3 SSerjdjIufelaute, unb gtoar ftimm^afte im

norbbeutfc^en 50?unbe {h g\ ftimmlofe fd^ttjac^e im fübbeutfd^en unb

mitte(beutfd)en (& g-, 24); "Ö bagegen ergibt ben ge^aud^ten ftarfen.

ftimmlofen 3Ser|d^tu6 ^; bgl. germ. vim „id^ bin", norbb hin. fübb. fein;

germ. zans „(Sang", norbb. gans, fübb. gans-, aber germ. taila- „Xeit",

in ber (Sct)riftau§fprac^e norbb. (unb ]m>. 78, 1) Vau.

b) 95on ben germ. ftimmlofen Sfieibetauten bleiben h unb f

unberänbert; ^ mirb SSerf^tufelaut, unb pxxt mieber ftimm^after im

norbbeutfd§en SJiunbe, ftimmtofer fc^mad^er im ©üben unb in ber

SD^itte: germ. homa- „©orn" toirb Äorn (ogl. 78,2); germ. ^?w „bicl"

überatt fil; pata „boB" bagegen mirb norbb. das, fonft das,

c) ^ie germ. ftimmlofen S5erf^Iufetautc merben inlautenb

ju ftimmlofen 9teibetauten (s / x)' Q^^^x. witan „miffen" mirb n^b.

wlsdn (a^b. wi??an); germ. slepan „fc^Iafen" n^b. ^läfm {ci\)\>, slafan);

germ. salzö „^0i6)t\ n^b. sa^d ober zax9 (79; al^b. sahha, m^b. sache).

Sm 5lnlaut, ferner inlautenb nad^ r unb ? fomie in ber Gemination

merben nur t unb p jur 9leibetautberbinbung (5lffrifata 34,2) fe (= f)

unb pf: germ. towj)- „Sal^n" mirb n^b. tsan (a^b. zand); germ. pund

„^funb" (entlehnt au§ lat. pondo „^funb") n^b. pfunt {a\)'t>. pfunt);

germ. wurü- „SBurj" mirb nt|b. MviX\ (bgt. $ttegrourf: auf. wurt

„^aut", (x\/t>. würz „Shaut, ^flan^e"); germ. holta- „^olä" mirb

n^b.flol?(agf.liolt, nieberl. hout, a§b. holz); meftgerm. sa(t)tjan „fe^en"

mirb n^b. fe^en {Q^'t>. sezzen).

78. aJlunbartUrfjc Unterfd^lcbe. aSon bcm oerfd^iebcnartigen aStrfcn

ber bcutjd^cn Sautoerfc^icbung rühren öor aöcm bie heutigen auffaHenben SSer-

jd^tcben^citen ber beutjc^en SKunbortcn ^cr unb bie SlblDCtd^ungen in ber 5luäipracl^e

beä ®emcinbcutjd^en jelbft im 9Kunbc ber ®cbilbeten (80). ©1 lo^nt fic^ ba^er

ber m^t, i{)ren SSerlauf, toenn aud^ nur in ber ^auptfad^e, dxoai genauer ju

öerfolgen.

1. ®ic fliinnt^aftcn ?R eibelaute Mafien raeijl ben entfprcd^enben SSer-

fd^IuBIaut ergeben, unb f^coax ttn ftimm{)often in 9?ieberbeutfc^Ianb {bat „©ab",

dax „Xag", got „®ott", lemn „leben", hald3n „galten", zlj^n ober z^gdn „fiegcn"),

ben ftimmlojcn jc^toa^cn in üRittcI- unb Dbcrbeutft^Ianb {l^ät, ^x ober ^k,
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^t, l€^d, hal^, 8tg9). (Stimmlofcr jlorfcr S8crfd^ht§ liegt l^eutc nur nod^ öcr-

einjclt öor im 5lnIauX fo in fd^ttci^crifd^en unb fd^Iefijc^en ^uxibattm (tot „tot",

puä „S8u\di"). ®cr ge^aitd^te »erfd^Iufe ber S3ü^ncn}proc^e Bei t (i'öt, i'äk „%a^")

tft wo^I baä ©rgefiniä einer Folgerung, bic mon naci^ bcm SOftiifter be§ SSerl^cItniffcS

Bei SBörtem toie A;'an „fann" unb p'ain „^ein" ou§ ber ©d^reißitng gesogen

f)at 2)ie Umgangäfprod^e »ic bie ÜJhinbarten l^aBen l^ier ouf ^oc^bentjd^em ^e-
Biet faft burd^meg t}.

Slnberfeitä ^at fid^ oj&er auä) ber 9?eiBcIowt erl^olten. STIteS v ift inloutcnb

öcrtreten burd^ ja^nlippigeä -v- in SWeberbcntfd^Ionb {jevn „geBcn")/ burd^ bo^jpcl-

lippige« w in ajlittclbeutfd^lonb (^ewa). ^m ©aitmengeBiet ift ber 9?eiBeIout nod^

öerBrcitcter. Slnlautenb liegt er'' öor in ber fiimm^aften Oeftolt in öerfd^iebenen

©egenben beä SfJiebcrbeutfd^cn (jot „®ott")f inloutenb ftimml^ait in ttjeiten ©e*
Bieten beä Si^ieberbeutld^en unb im norbhjeftlid^en gronfenlanb (zä^sn, zijsn),

jlimmloä in oielen mittelbeutfd^en (@tabt')9Ä«nbatten ißäxd, stx9). ^n ber 81B»

IcitnnggfilBc -tg- greift ber SReiBelout jogar üBer feine gemö^nlid^en ©rcnsen

^rnaud.

2. SSott ben ftimmlofen üieiBelautcn ge^t p meift mit ö jufammen: eS

ift ftimm^after SSerfc^IuBlaut getoorbcn im 9'?ieberbeutfd^en {dat „ba§", lädsn

„Ioben")f fonjt ftimmlofer (^, 7ä^a); bagegen tritt — aBgefe^en öon einjelnen

Beftimmten ^luäno^men toie fd^riftb. taufenb, tofen unb oltereä tButTdr (m^b.

tiutsch neBen diutsch) — nie ber ftoric ober gar ber Be^oud^te SSerjd^IuBIaut

bafür ein. — f ift meift unüeronbert erl^olten; bod^ ift eä ftimml^oft geworben/

anlautenb unb inloutcnb, im SWeberfrönfijc^en (^oH. van), nur inloutenb in

a;cilen be3 SKittelbeutfd^en. — h, boä junöc^ft ettoo ben Soutmert oon n^b. dj

l^atte, iji onloutenb aU ^oud^Iout Beino^e in otten gööen erf)oIten; inloutenb

attJijd^en SSofolen ift eS — unb ähjor juerft im SBeftcn unb Stürben — ouf bem
gonjen ®eBiet gcfd^wunbcn, toenn eä oud^ oon ber ©d^rift in S33örtem toie jcljn,

Staljl nod^ Bebeutungäloä mitgeft^Iep^jt unb bonoc^ %. SB. in Rotten mie geljen,

fieljen, 5o^n olä Söngcieid^en üBer jein urjprünglid^eä 93ercid^ oerBreitct mirb.

9'iur oor t unb im 2luSIout ift ber olte 9?eiBeIout in feiner urfjjrünglid^cn Slrt

erholten geBHeßen: rdjt^dlt, fattr neBen fälie, ijott) (81c).

3. S)ie itimmlofcn S5er|(^Iu§Ioute finb unüerSnbert als fd^tood^e Soutc

erholten geBIieBen in oUen SSerBinbungen mit onbern 9KitIoutem (tr^u, hletn,

fplele, fdjladjten), femer inloutenb oor nic^t^oupttonigcm aJJitloutcr im SHeber-

beutf(^en unb DfJieberfronfifd^en (wetn „ftjiffen", mäkn „mod^en", latn „loffen'Or

onloutenb oor einem Betonten SSofoI bogegen nur in ©od^jcn (^ain „fein",

^ain „^dn", (}ön „^on"); b freiließ jprec^en SWemonnen, ©d^ttJoBen unb Söotiern

oud^ in SBörtcrn mie ,r^^oft, *JJorto". Söe^oud^t finb fie »orben Oor ^ou^ittonigcm

9RitIoutcr ouf bem gongen üBrigen beutfd^en ©prod^geBiet (k'ain p'ain fön), fomeit

bo nic^t bie SBeitcrenttoicflung pm ÜieiBelout ober jur 9?eiBeIoutoerBinbung ein-

getreten ift. ®tefe SBeiterenttoidlung aeigt fic^ Befonberjg in »ortonloutenber

SonfilBe, unb snjor greift fie Bei t meiter alä Bei p unb Bei bicfem trieber weiter

olä Bei k: ts ift nömlid^ ^oc^beutjc^ {tsän „Saf)n"), pf nur oBerbeutjt^ unb teil-

meife mittelbeutid^ (pfunt „^funb"); kx bogegen finbet fid^ nur fe^r oereinaelt

im füblid^en SSerci^ bcä DBerbeutjc^ert {kxint „Ätnb"). ®er SieiBelout ift unter

bcnfelBen SSebingungcn eingetreten, oBcr nur für p unb k, unb smor finbet fid^

/ im öftlidien ?WitteIbeutfd§en (fm „^ferb"), x nur im ^ou^jtteil ber ©d^weij (xint).

79. 4. Sie ©c^iclfole ber germ. f-Sonte. Ser nod^ bem 3?oöäug be§

SSernerfc^en ©efe^eä (72 II) oor^anbene ftimm^oftc 9fieiBeIaut z ging — toit
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au(^ fonft int Slufeergott^d^cn — im S)cutfcl^en übcroll in S^nö^'^ ö^^ (frteren

neben 4FrflP, roaren neben genjcfen). SiefeS 3w«9cn*r würbe aber felbjl ttiebet

feit bcm 18. Stt^r^«nt>crt mel^r unb mel^r ücrbröngt öon bem S^P^^^'^^t i>ö8 -—

fo Ic^rt man gcwö^nlitl^ , o^ne an bie SKÖglid^feit eineä unbebingten beutfd^en

SBanbetö jn benfen, bie bo(| no§e liegt — nm bie SWitte bc8 17. ^[a^rl^unbertS

juerfl in gronfreid^ bei ber feinen OefeÜfc^aft üblid^ nnb bolb infolge be3 bomafö

aUmä^tigen fransöfifd^en @infIuffeS aud^ bei und nac^geal^mt tourbe. 2)o(^ l^at

bie S3fi^ne nod^ hai ausgeprägte Bungen^ erhalten.

2)a§ ftimmlofe germ. s ifi anlautenb unb inlautenb im größten %iü t)on

SHeberbeutjd^Ianb fc^on früÖ ftimml^aft getoorben {zauzn = obb. sausn). Sor
i m n unb m iji ed bagegen feit bem ^udgang bed äßittelalterS im gefamten

.^od^beutfri^cn — befonberS frü^ too^l mieber im Dflen unb ©üben — unb teil-

weife aud^ im 9?ieberbeutf(^en in S übergegangen (fi^lßi^t, fitimal, Äi^nee,

fäfvozK an§ mfjb. slSht, smal, sne, swaere). SJor p unb t ift 8 ^u S g^cworben,

unb itoar anlautenb unb inlautenb im toeftUd^en Oberbeutfd^en $tll, \iß&t, i^,

iSiafpat), nur anlautenb — bieHeid^t im 3«|öwtmen^ang mit ber Xonftärfe ber

^er öorl^anbenen ©tammftffic — im SRittelbeutfc^en unb im SHeberfrSnfift^cn

(ptU, fpat, aber t|l, fiafpar). 9tud^ in «ßieberbeutfd^Ianb ifl anlautcnbe« H
unb ip totii »erbreitet, freilid§ nid^t im ^annööcrfd^cn unb ^olfieinifc^en. SDie

muftergültige Sluäf|)ra(^c berlangt |ier im Slnlaut g, im Sniaut 8, »enn aud^

bie ©c^rift, hie bod^ fi^ öor l m n m gebrandet (fö^izä^t ufto.), gerabe l^icr ber

SautcnttttcHung nic^t gefolgt ift, tbtn toeil fte jtoieftJöItig toar. — 5)ie ©d^reibung

fdj ift urfprfinglit^ t)or SSofalen an ©teile eineä frül^cren sc (sk) aufgefommcn,

»eil l^ier üor ettoa 800 ^al^ren tatfSd^Iid^ ein ^ot)i)enaut f-i^ {sx) gefproc^en

»urbe mie in^äns-i^en, ®lä»-itren; baran erinnert nod^ bie S(u3fpra(^e beg

frir in SBcflfalen, j. 93. in S-djlnktn.

Übcrfid^tlic^ [teilt fi(^ baä ©rgebniS attcr bicfcr Serfd^icbungen im allgemeinen

fo bar:

Snbog.
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^) l>eutiöe ranbfdjaftntlftc Unterf^lebe In btx (Scmetnauöfjjtar^fte.

80. ^a bie gtoeite Sautüerfcfttebung in ben etnäetnen (Segenben

SJeutfc^Ionb« ganj öerfc^iebcn getoirft §Qt (78), Hingen bie ^onfonanten
fclbft im 2Kunbc ber ®ebilbeten bei ben gleichen SSörtem l^eute no^
lanbfd^aftlic^ fel^r üerfd^ieben.

SBor allem fommt babei bie STbnjeid^ung in Söetrad^t, bie §in*

fid^ttic^ ber etimm^aftigfeit bei mehreren Wirten üon tonfonanten
Steiferen S^ieberbeutfcfirQnb unb ^od^beutfd^Ianb befte^t. ©inmal fpric^t

ber Sterben bie f^^ad^en heraufd^Iaute b b g im STn* unb Sntaut
ber Sörter mit ©timmtou (hdg), bie Witk unb ber ©üben o^nc
©timmton (bdg); \o fte^en fic^ gegenüber norbb. bat „^ah\ dach

,,2)a(ä^", güi „gut" unb mittel« unb fübb. m, dach, gut. — t|nli^
liegen bie Sßer^öltniffc bei bcm alten, auf germanifc^cg s gurüdfge^enben

f*ßaut (79). Sm beginn eine« SSorteg unb ebenfo im Snlaut bei

fttmm^fter 0iac§barfc^oft fpri^t ber 9fiorbbeutf(^e ftimm^aftel s {men,
haogss), ber SWittel* unb ©übbeutfc^e fttmmlofe« {sain, hatisds). — Sei
ben Älanglauten 1 m n r} unb ro enblid^ befielet ein Untcrfd^ieb nur
im SBortanlaut. ®cr Siorben erjcugt oud^ ^ier bie Saute ganj

fHmm^aft; bie SWittc unb ber ©üben bagegen fe^en junäc^ft f^öjac^

fiimmloä ein unb laffen erft, toä^renb ber Saut fci^on erHingt, bie

©timmbänber mitfc^toingcn. .^ic ©ü^ne ^at l^ier überall ben norb:=

bcutfc^en ©ebraud^ angenommen.

ein gerabe^u bunte« 3)urd^einanbcr ^errfd^t aber für ben früheren
gcrmanifc^en ©aumenrcibelaut 3, toenn hai aud^ bie ©d^rift burc^

bie glei^mägige ©^reibung g ganj öerbecft. 2)er ©üben beg ©prac^^
gebiet«, titoa bi« ju einer ßinie ©trapurg^^^eilbronn^gic^telgcbirgc,

fe^t bafür ben ftimmlofcn fd^toad^en SBerfdEjlnfelaut ein {gut, sägsn,

segm). Sluf bem übrigen Gebiet pnbet fi^ — abgefeiert öom %n*
laut, mo ber fd^toad^e fttmm^aftc ober ftimmfofe Q^erfd^tufe tttoa^

toeiter Verbreitet ift — beinahe burd^ge^enb« ber SReibelaut. Unb ^toar

ift biefcr ^Reibelaut auf ber füblid^en ©trecfe be« in 53etrac^t fommenben
Gebiet« — befonber« in ben ©täbten im ©egenfa^ gu bem umgebenben
Sanb -- toieber ftimmio« {gut, säxdn, ser/pn), fonft überall fttmm^aft
{gut, gäzm, eej9n), mit StuSna'^me mieber einiger ©prac^infefn, üome^mlid^
im S^orbmeften, bie ftimm^aften SBerfc^Iugtout anttjenben. ^\xx in ber

(Snbung -ig ift ber ^Reibelaut ttma^ meiter Verbreitet a(« fonft.

aSelc^e Stugfprad^e muftergültig fei, barüber finb ftd^ aud^ bie

gad^Ieute nod^ nid^t gauj einig, gür ben STntaut gilt allgemein ber

famm^afte ^^erfc^tufelaut als maggcbenb. gür ben Sntaut cntpfie^lt

mon mcift ftimm^aften SBcrfd&Iufelaut, aber ouc^ ftimm^aften JReibcIout



73 fiautle^re.

S)en föniöUc^en ©ü^nen in ^reugen toar fett 1887 öorgef^rieben,

überall SSerf^Iugtaut ju fprec^en mit ttuSna^me be§ gaHe«, bafe bie

©nbung -ig im ^u^laut ftel^e ober il^r t eittgebügt l^abe; bann ^abc

ber 9leibelaut einzutreten (emix, tm'\t). ^ie neuere SSereinbarung

gtpifc^en «Bü^nenange^örigen unb ©ele^rten (pom Sa^re 1898) ift im

ganzen gerabefo gehalten.

SSon ben ftar!en ftimmlofen S8erfrf)tu6Iautcn )) t f ift nur

^crüorsu'^eben, bafe fie öor bem l^oc^betonten (Setbftlauter überall mit

bem §auc^ gefprod^en toerben (JO'etn, S'etl, k'ann) mit ^(ugna^me

öon (Sac^fen unb X^üringen, mo bafür noc§ bie ^aud^tofen ßautc

üblich finb {paen, tael, hin), 9^a«^tonig l^eiBt eg aber bieIerort§ l^aud^*

(o3 ©trke(ni4^t Ötä'e), moUte, finofpc,

2)er r^ßaut tuirb ^eute meift am 3äpfd)en erzeugt, befonberS in

ben ^tobten. S)ag 3ungen*r ^at \\6) bagegen öielfac^ auf bem Sanbe

gehalten, mirb aber je^t aucß '^a surürfgebrdngt. 3luf ber SBü^ne unb

beim ©efang gilt e§ — offenbar megen beä alten (Sinfluffc« be«

Stalienifd^en — bur^au§ nod) at§ allein richtig.

2. ßauttoed^fel.

81. 3^eben biefen lanbfc^aftlicl)en ©^manfungen in ber heutigen

5lugfprac^e beö (£d)riftbeutfc^en ^aben Sautoerfc^iebung unb ba8 'ba*

mit eng üerbunbene SSernerfc^e ®efe| noc^ man^erlei ßautmed^fel,

alfo ^oppelformen, innerhalb beg je^igen 9^§b. ergeugt; freiließ finb

bie jemeiligen SBeifpiele nid)t allju jalilreic^, felbft menn man bie

2)^unbarten jum Sßergleid^ ^erangie^t. ©ö ^anbelt fic^ in biefcm

Sufammen^ang borerft um fünf gäHe. ®er erfte ^ängt aUerbingg

mit ber Sautüerfd^tebung nur lofe jufammen, ja reicht öietteic^t in

feinen 5lnfängen in bie geit üor^er gurüd; aber er erflört einige

©rfc^einungen, bie ^luäna^men gegen baö allgemeine ßautoerfd^iebung«*

gefe^ bargufteHen fd)einen, unb mirb barum immer — gufammen mit

bem SSernerfd^en ®efe^ — gleid)aeitig mit ber Sautoerf^iebung ge«

nannt unb be^anbelt. ©§ ift

a) ^te ©ntttJlcflung öon ^t mt^ ft (in Ma^i unb ®tft).

gür fic^ liegen biefe Sautgruppen öor in SQSörtern tt)ie Jlarljt

(lat. nox, noctis)^ adft (lat. octo) unb mie iaiftei „SfJid^te" (lat.

nepüs). §ier berührt un§ aber oornelimlid) i^r SSer^öltnig in SBort*

familien, in benen fc^on bei 33eginn ber gefc^ic^tlicl)en Überlieferung

al8 ©rgebnig eine« t)orgefd)icl)ttid)en 2autmanbel§ üor t immer nur

ber ftimmtofc ^Reibelaut x ober f erfc^eint, aud) menn ber @tamm

fonft gang anberä auslautete. (5o ftanben bamalS fc^on im ©runbc

nebeneinanbcr bie heutigen
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bradjte : bringen, JDfltrtrt : pflegen,
i)adjte : denken,
iJättdjte : bünken, flaft : Ijaben,

Madiitf modjte : mog, ntiogen, Ärtft : treiben,

©radjt : tragen, ®ift : geben,
©eroidjt : wägen, wiegen, $lotbnrft : Farben.

S^ielleic^t lomen fo auä^ bte erft ettoaS fpöter nad^toeiSBaren )0ernitnft unb
fiunft wrlprünglic^ neben j>txnz}qmtn unb kommen auf.

fiunji, (Öun^, ßrun? neben können, gönnen unb brennen l^oben

eine (gnbung, bie mit st anlautet, nic^t mit einfoc^em t.

^tttrtrte ift ein nieberbeutjd^cä ße^ntoort unb ^ot aU foId^eS reflelret^t

-Xt- für -ft- onßenommen, mie bie gleid^foflä nieberbeutfc^en SBörter far^t= l^b.

fanft, arijter '^intcr' = after, ©radjt neben graben, edjt neben m^b. ehaft

'gefegmö&tg, orbentlic^', ftdlten neben Sie b,J5djludjt neben älterem ^b.Är^luft
(ml^b. sluft), ©erüdit unb berüdrtlgt neben Jiuf unb rufen (m^b. genieße).

b) ßantttiet^fel tia(ft »crncvö ©efcfe. 0iac§ S3erncr§ ®efe§

mugte fic^ je naä) ber nnbogermanifdien Sßortbetonung (gemä|

bem in ^Ibfd^nitt 77 11. SBemerften) für ibg. p t Je s bie öierfac^e

S)oppeIung ergeben: f—b, d—t, h—g, s—r. SBcifpiele bafür toaren

in ber älteren ©^jrod^e nid^t fo feiten, öor aßem nic^t in ber

Konjugation, too bie Doppelung ja noc§ eigenS grammatifc^er SBcd^fet

genannt wirb, später ift aber in üielen göOen, befonberg auf bem
©ebiet ber Konjugation, toieber eine Sluggleic^ung eingetreten:

noc^ ^eute aber erinnert an bie 2öir!famfeit beS iBernerfc^en ©efe^eS

unb fomit auä) on ben freien Slfjent ber inbogermanifc^en ©runb«

fprad^e haS S^ebeneinanber in folgenben fd^riftfprac^tid^en SBortformen:

hf—b bebürfen : barben; fdjnaufen, fr^nüffeln : fdjnauben,

|"r^nobern;flof : Ijübfdj; flefe : (jeben,Äßbel; anf:oben, über;
2. d—t leiben : gelitten, leiten; f4^neiben:gef4)fnttten (282 a);

fteben : gefotten; ßnöbel: Änoten; nta. ®bent : Jltem; 3. h—g
faljen : gefangen;fiei;en:ge|ogen,Bügel,flerjog; Sf^njöijer

:

Si^wager, Sdjroiegermntter; jeljn : (nier-)^ig; Äoljn : üag-
famen; flöije : ^ügel; gebeiljen: gebtegen (282 «); jettjen

:

jetgen; Hei^e : Zeigen, Utege; IRalje : ragen; 4. s—r ge-

ioefen : waren (243); kiefen, kopten „öerfuc^cn" : erkoren,
Ättr-(fnr|l); Verlies, ^erln|t : verloren; iFropt: frieren; ge-

nefen : nähren (eig. „erhalten"); O^ifdjt (obb.; ml^b. jest) : gären
(m^b. jesen); ©eleife, Äift : leljren, lernen; niei(l : ntetjr;

grögeft : gröger (136,3); &\t : ®bi^;Bwi|t :an§b. jwier „^mu
nlat^ Bwtrn; Önrft : bürr; nbb. ©ufel : ®or.

SJor l unb r jd^eint ober (nad^ ö. Sauber) ber SBed^fel f : b aud^ nod^

anberer 9Ctt ju fein unb jufammenjui^öngen mit ber öerfd^iebenen ^cftaltung ber
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eüBcntrcnnung: in ber Tiopptlf^tit -br- : -bar- loSrc -br- p -fr- gctoorben, fo

ha% ftd^ fd^Iiefltc^ -fr- : -bar- unb cbenjo -fi- : -bcd- flegcnüfeerftanbcn. @o er»

Hört man »cniß^cnä fanbev ntbtn ahm. ffifer (auä lot. sobrius), Sdiroefel

neben Ädjwebßl, obb. |)öfel neben mb. $)5bel (romonifd^ poblo), obb. ©enfel

neben nbb. «nb mb. Deibel, Stiefel neben Ätiebel. ^afer mufe baßCflcn

nbb. wnb mb. Se^nwort fein neben bem obb. ^abev.

c) ßauttoet^fet stoift^en Inlttutenbem -Ij- unb auöloutenbem -d|.

S5er aug ibg. ä burd^ bie erfte ßautüerfd^iebung betoirfte Engelaut x
tourbe jur 3^^* -^ ^roaitn Sautücrft^iebuttg anloutenb unb in:=

tautenb jtoifd^en SBofaUn jum §aud^(aut h abgefd^ttjä^t, crl^teCt

ftc§ ober im 3tuSlaut al0 Engelaut, ©aburd^ entftanb ein Saut*

toed^fel, ber in einigen SBortfonnen nod^ ^eute lebenbig jum 5tu§bxurf

fommt, toobei allerbingg auc§ ba^ h eigentUd^ nur aU ©d^rift*

5ei^en ol^nc Soutwcrt gilt (78,2), toie \a\jt : t«4r< ijotj^f, flölje :

\ioiAjf;naliZfM\jz: nadj; frirmaljen rBdjmat^; rauher :^andj-

TOerk „^elättjer!"; fteljen: feurlj.

(Sonft ]^at fid^ bie SluSlautgform meift an bie Sntautgformen

angeglid^en, fo bei Sdrulj (mit ©r^altung ber alten 5(uStoutgform

schuoch in bem (Sigennamen Sr^udjarbt •= ml^b. schuochworlite

„@c^u^tt)irfer"), iFlo^, fotj unb aud^ bei roulj. 2)agegen bei allein-

fte^enben SBörtern toie burr^, bor^, norij ^at ftd^ boö -rij bi§ ^eute

5&^ erhalten.

aRunbartlid^ toirb anSIautenbeä -^ iu -b: bol^er ^ei|t eö mb. ÄrijuA,

iFlöife (neben bem ^ural Sitinli unbiFlö^), aber obb. Ädjuai^, iFloadj, gaiir.

Stn^ oor Äonjononten ift on ©teile eine« früheren interüofalifc^en ^ je^t ttf

öor^anben: näi^^, ^iä^ft (ma. nlh»t, ^Ikl^t, toie i^» au^ in ber ©c^rift^

^pvaä^i aU ka gejprod^en mirb in 4Fui^»', roatt^ftu nf».); altertümlich ift (er)

flenifyl „fliegt", mnnbartlid^ (er) Mt ,MV', (e») gefxtrli^t

d) tlttSlatttötJerftörtung. ©inen weiteren SBed^fel meifen auf

bie burd^ bie Sautüerfd^iebung l^eröorgebra^ten ftimm^aften

©eröufc^laute, unb gtoar baburd^, hQ% fie im 5lu§laut ober oor

einem Ujeiteren ftimmlofen Äonfonanten felbft ftimmlog toerben: e^

toedfifelt alfo l^äufig ein ftimml^after ®eröuf(^laut in ftimm^after

Sfiodibarfd^aft im SBortinnem ah mit einem me^r ober toeniger ent*

fpred^enben ftimmlofen Saut om SBortenbe ober öor einem weiteren

ftimmlofen Saut, greilid^ gibt eS im einzelnen mieber man^e Unter*

fc^iebe: hk SBerfd^lufelaute folgen bem ®efe| in etmaS regelmägigerer

©cftalt al3 bie ^Reibelaute, bie SÄunbarten au^ wieber anber§ alg

bie ©d^riftfprad^e.

gür bie ©^rtftfprad^e gilt folgenbe«. S5eim Übergang Oom Sl§b.

jum 9K^b. mürben bie ftimml^aften (genauer gefagt loo^l nur fd^möc^eren)

Sßerfc^luglaute gdh im Sßortauölaut ober oor ftimmlofen Sauten ju
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bcn ftimmlofen (genauer too^t nur ettoag Saftigeren) SBerfdöIußtauten

Jttp, fo 'tid'^ ^ier »ec^felte m§b. tac:tages, Teint :Undes, liep: lieber,

tumjpheit '^nmm^zxi'' \tumber 'bummer', gap: geben, neicte : neigen,

gdoupte : gelouben. tiefer SBed^fel tft jtpar im 9^^b. in ber <s^rtft

auf analogifd^em Sßege lüieber ausgeglichen loorben (5), bcfte^t aber in

ber 3(ugfprac§e befonberS im beutfcf)en Sterben unb ouf ber S3ü^ne

^eute no4 in öoHer Sebenbigfeit, ebenfo auc^ im Sf^orbbeutfc^en für bic

^luSfprad^e öon g a(S (Sngelaut mie für ben inlautenbftimmf)aft gemorbenen
©ngelaut f (71), fo bag fic^ ftimm^afte unb ftimmlofe Saute gegen-

übertreten in göüen mie^age: ©ag; fagB tfagt; frage : fragfi;
€tnbjer : fitnb; gebe : gib; ^aufe« : flans; iefe: ite|i (genauer:

entmeber tagdii'ak ober i^z^ita^j fobann gehd:gip, haos.fs:haos,

Uzd : Usf).

©d^wanfenb Be|anbclt werben Sufommcnfe^ungen tote lleblldi,
Äübletn, möglldj. S)er metirfad^ ettoö^nte Sluäfd^uB (16. 46. 80) empfiehlt
oud^ l^icr ben ftimmlofen Saut.

Söei ben t long lauten I m n r ift ber Unterfd^icb, too er öorfommt, oicl

geringer; eä toirb ^öd^ftenä öor ©timmlofen bo§ Wintere @nbc ftimmioä, fo baB
nebcneinanber fielen failß : fällt; n^nnc : nennt; komm : kommt; roerbe:
toirrb»

3m Wl^h. galt aud^ bie 51uälaut§öer^ärtung für ng, toie in sanc, sanges
„ber 6ong", junc, junerer, toaä fid^ in norbbeutjd^er Sluäfprad^e teiltoeife erhalten
^ot g. 83. inO&erank : ©efanges, Idj ginfe : rotr gingen, ^üffnnnh : Hoff-
nungen (bal^er auc^ bie Schreibung öon Familiennamen wie Snngk, iSöl^tlingk,
ö^nlic^ toit Sxijmtbt gegenüber mj^b. smit, smides), wö^renb fonft 9luäglcic^

augunften beä ^nlautä eingetreten ijl. Umgefe^rt ift in ganj oereingelten ^äUm
Mt ©eftalt beä Sluälautö aud^ für htn ^nlaut mafegebenb geworben toit in ba«
illark: be^jMarkea ftatt mi)b. marc :mar{>es,ber HPert: bes ^HJertes ftatt

m^b. wert : werdes, Wobei ha§ urf^)rünglid^e g unb b in bcn gugefjörigcn
Wörtern anamergeln unb M)ürbe jutage tritt. — Sluä ber 9tu3Iautööert)ärtung
öon g alg engclout erflört fid^ baä 9iebeneinonber öon üenge, mannigfaltig
unh mansii (früher manedi : maneger, mt|b. manec : maneger).

82. 2)le SKunDartcm 2)ie SRunbarten weichen ^ier in mc^rfad^er SBeifc
ob. SBaS man auf bem Sobial gebiet alä @ntf))re^ung au erwarten ^ätte neben
\>im bentalen 8:z unb bem gutturalen x* 3, nämlid^ ein 9?ebeneinanber öon f:v,
trifft man nur im SWeberbeutfc^en in fjormen wie ©raf: (Kranen (mit ber
SiJcbcnform ©räf alä ©igennamc unb in ©reuenbroidj, gefpr. -brörtr,
'©rofenbrüc^'), lelf 'lieb' : lelwer, ßrief : iSrieroe, braf : brane, Äklaf :

Äklane.
'

©onft finbet fid^, unb jwar an ben öerfc^iebenften ©teilen be§ ^od^bcutfd^cn
(öome^mli^ beg 9RitteIbeutfc^en), a'ber bod^ nic^t überall, ein anbcrer SBed^fel
für bie SahiaU unb hit ©utturalrei^e, nämlid^ -v-:-p unb -3-: -Ä, alfo ouärautenbet
Scrfd^lufelaut; bai gitt fogar für uralteä w. SWan öerglcit^e: a) gJwa : gep,
Ijäma '^aben : \jav, Iteroer : Itep, gröwer : grop; fiälmer: fialp, felwer,
felpät, bolwer: ^olp; ferner £ewa 'Söwcn' : fiep, alem.blöp'blau tblöwer,
pföIa.fierw3'^rc^wei^'ifierp,gelroer:gelp(nebengcl<m^b.ggl);Sdrwalnja:

Äitiwalp,iFarwa:iFarp,gerroj:gerp,gerpt; — b)Ä3a'5lugen':Äk; fäse:
eütt erlin, Die beutfc^e Sprad^e ber (Begenioart 6
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fök (Mentoeifc a«d^ föx), iif? 'lügen* :lTk 'lügcl', likft^t 'Wöft*. ©d^rift'

ft)ra(^H(3^ BcöCßnct fo nur ^ttroe : Wittib unb ^auent^lßb (ju pluralifc^cm

m^b. hiewen l^inäugebilbet, an ©tette bcS m^b. Me).

83- e) ßoutmecftfel in ber Sluöfjjtat^e ber @oumetttelöe*

loute. gemer ift lebenbtg ber SBec^fel jtpifc^en bem mittleren unb

bem Hinteren ©aumenreibelaut (33,1) in ^oppetformen tt)ie jBadj:

ßäftie'; ®ag : tägltci); Bug : Büge; ßn^ : I3üd)fer; £or^ : jCödjer;

^ogel : Öögcl; bre^^* brtdjt: brart^, gebrjodjen; fliege: flog

SKoggebenb ift l^ierbei ber öor^ergel^cnbe @elbft(auter: mä) ben

öorbergaumigen e, t unb ebenfo nad) ö, ü fte^t ber öorbere Raunten*

laut (jDetlj, tdj, ffödjer, ßüdjer), nad) ben ^intergaumigen u, o

fotoie nac^ a bagegen ber Wintere (ßn&if ho^^ a&j). ®oc^ lieifet eg

aud^ fläuö-r^en unb iFrau-djen (neben braudjen, fdrlauc^en),

^VLV im Stlemannifc^en, Befonberö D6cralcmanni|(|en (©c^toeia) «nb in

9lorbtocftbcut|c^Ianb {^^kSlarCö, Seftfolcn) nnb ebenfo im ^ollänbijc^en ift überoö

ber Wintere ©oumenlaut üblid^, gletd^öicl ob u o a ober e t öor^erge^t, aljo toie

in iSudi ober etroa ®ag fo ouc^ in iBüi^ßr, midr ober ittoa Stiege.

f) (grftartte SÖBetftfeL ^n biefe gäKe lebenbigen 2öe(^fer§ reii^en

öjir einige Gruppen, too nur bie ^enntni^ ber fprac^lic^en 35ergangen^eit

bie 5lrt unb ben ®runb ber SBec^felbejie^ung nod) ^erau^fü^tt. *©o

junö^ft ben SSed)fet, ber entfte^t burc^ bie

1. ^uflofung Uc§ IntcrtJofaliff^en tonfonontcn fl. 3n einselnen ßaut-

ßru^^en ift nömlic^ bie Sluflöfung cineg Äonfonanten attjifc^cn jttjei SSofalen au

beobod^ten, fo befonberS bc§ g, ha§ fic^ unter gewiffen Sebingungen a^nät^ft in

ben famm^often 9?eiBeIaut j oerwanbelte. ©o fteiien ^eute nebeneinanber iEagb

(m^b. maget) : ;lEalb; i^opßnburtje : -j^alnburtje (ouc^ ^agen olä Drtäname

unb 2:cil eines foId^cn:^aln); tragen: Oöetrelbe (m^b. getregede eigentlich

„Ertragnis beS f^elbeä"; entfpred^enb in oberbeutfd^en SWunbarten trett = „trögt",

ttJie fett = „fogt"); gerabefo ift Derteibtgcn obgeleitet oon m^b. tagedinc „®e-

ric^tälwg" unb ißetnifarb mit ber nieberbeutfc^en SSerfleinerungäform tlelneke

toon oltgerm. ragin „9lot". SBö^renb in biefen gööen bie Soutgru^jje -age- ober

cigentlid^ -egi':-ege- augrunbe liegt, a«gt i>a^ SSortpoor ^Dogt: iOoit ((Sigennomc,

mt)b. voget) Sluflöfung be§ g nac^ o, munbortlic^eä l!t, toeiterfjin ieit „Hegt"

^mf)b. liget), ebenfo ber ©igenname Äelfrteb, Seifert, Äeufert, Slafert

(©enetio baau Stenerg) ufm. (m^b- Sifrit) neben Älegfrleb ?tufl5fung beä g noc^ L

2. JafilifAl^* S^id^t me^f lebenbig ift oud^ ber SBec^fel in SBortpaaren

toiegar: gerben (urf^jrünf^lic^ „bereit machen"), fal)l:falb,öoIfätümI. gel: gelb,

iHllelil:41llbe „mai)lenbeS,me^Imoc^enbe§2:ierc^en",i35lelberel (munb. „Wtf)U

^anblung") mit bem Eigennamen iHelber „9)lel)I^änbIer". §ier folgte jebod^ oufl

unb r ein vo, baä fid^ fc^on im 9l^b. im Sluälaut in m ober o öofalifiertc, bann im

SK^b. au e abfd^mäc^te unb fc^lieilic^ gana fiel, wöl^renb anberfeitä inlontenbeä

to naö) 1 unb r atigemein in b überging; bgl. iFarbe : m^b. varwe, ttarbe:

iiarwe,C[Brbfe:mt)b.erwtiz,Sperber:Nperw8Bre, mürbe:mürwe, Sttjroalbe:

Bwalwe, albern: alwaßre 'einföltig' (bictleic^t eig. „gana aufrichtig"), 4Felber

„SQSeibenbaum" : m^b. velwer. ©o mccbfclte im 9l^b. mölo : mölwes, im Tt^h.
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mSl: melwes, m bann im ««t)b. bie Stuälautäform öcraagcmcinett tourbc;
bic Iautge[e|Iicl^e enttoicflung bon m^h. val : valwer ju n^b. faljl : falber
ttjurbc anberfeitä in ber Strt fortgefe^t, boB biirc^ SluSgleid^ nac^ betbcn ©citcn
bic Doppelreihen faljl : falb cntftanben, gerabc n)ie mo. gel: gelb» 60 ijl

aud^ ^erb öerottgcmeinert au§ ber mljb. Doppel^eit here:herwer.
3. einige wcltm 2)oppcl^cltcii ber 9trt Bemmen auf lanbfd^aftlid^en

»crfd^ieben^citen, finb nid^t gleic^möBig muftergültig unb fomnien au^ in ber
©d^riftfpratj^e nur oereinaelt öor, \o

a) bie ©r^olhing beä n in ber (gnbfilBe öon $Jfennlng gegenüber bcm
fonjligcn SBegfatt l^inter einem jd^on öor^onbcnen n, h)ie if)n boä ft^riftjprod^*
Hd^e $)fenntg seigt, ebenjo wie €öntg, ^ontg (o^b. kuning, honang)
meinetwegen, meinetljalben.

b) bic Übertrogung beö im i^nlaut bered^ägten m |jt ben 9IuäIout an ©tettc
Don n auc| in formen mie munbartl. 4Fabem, iSobem (mit ßobmerel „SSor-
f(^u6 ouf hm md eines ©c^iffeä" unb bem Eigennamen iBobmer), ßefem,
Äufem, ttJöl^rcnb bic ©d^riftfprac^c biejen Sluäglei^ nur in einjilbigeu SBörteni
Dottaogen ^at toie in ^etm, Baum, kam, nimm, nic^t in mel)rftl6igen »ic
iFaben unb nit^t in bem bereinjelten, nid^t me^r Beugboren lobefam {af^h.
fadam, bodam, buosam, besamo, heim, zoum, (Snbung -sam).

c) ©in aget^fel gwifd^cn g unb f. fogor in jd^riftfprac^Iid^en »eifpielcn, ^at
etncn boppelten ®runb: \ ift anjc^einenb urfprüngHt^ in ber Bippt üon garen
(ma.Saff^t : goren, dB tfr^t ma. aDäfdit; ögLm^b.jesen 'gären), BeiSauner:
(Danner (^ebr. iäwa 'Betrügen', ©aunerfprod^e jönen), öielleid^t aud^ Bei jäten:
göten; umgc!e^rt ift g urfprüngltc^ ttjo^l in gä|j:tälj, gaffen: (nbb.) fappcn,
aud^ öicllcic^t in a&etfe:3e£k (Ut)lonb). ^n Beiben flößen liegt munbortlic^er
Sautmanbel augrunbc: boä eine 2«ol öon | ju g (mie j. S3. in crageB. (iör 'SoBr')
baS anbereaWal öon g ju f (wie im mh., Befonberä öor ^olotalöofalcn- mcrf'
fani 'gana')-

g) Cauttoctfifel }e nodj bcm eai^^anm (®atj|>ftonetit
©Ottblli). Sm ©a|gan,^en gtetd^t fid^ mandjmal ber 5lu§Iaut be^
einen SBorteS an ben ^Inlaut beg nädjften an, fo bog ein Sßort oft
in mehrerlei gormen auftritt, atfo feine ©eftolt toed^felt. 5)ie fo
eräeugten Doppelungen nennt man ©a|boppeIfornien (^a|bu=
bletten) unb hk (5rfrf)etnung felbft mit einem Sluebrucf ber altinbifd^en
©rammatifer hm @anb{)i („55erbinbung"). ^afentaute om (Snbe
öortontger Wörter änbern 5. 33. oft i^re (Sräeugung^fteUe je na^ ber
öefc^affen()ett beö fotgenben Slntautä; man fagt tn I3anjig, ©ijorn,
Ätragburg, aber oft tttg O^ötttngen, ßiiln unb im Bamberg,'
jOirna, iFürtfj {ßarjzxn, $)reu||en, iFrankreidj). gerner bleiben
ftimm^fte heraufc^Iaute, tro^bem hai fte in ben ^Tu^taut treten
(81 d), bann oft ftimm^aft, toenn ba§ nöc^fte SBort mit einem ©e(bft=
tauter anfängt: Üxuai9) t|t, i9au0(^) unb flof,

^ber ha^ gilt nur für bie nac^läfftge, munbartlic^ gefärbte 9Jebe;
bie feine @prac^e Verlangt beutlic^e, getrennte ©r^eugung atter ur«
fprüngtic^en einsellaute unb jebeg einzelnen SBorteg: in ©öttittgeir,
hl Bamberg, üxizQ{k) ift, ^am(^) nnh flof, 9^ur toenn ein

6*



84 Sautlc^rc.

@nbung§s£ abgefallen tft, tüctl ha^ folgenbe SBort mit einem SBofoI

eingebt (73), behält ber baburd^ in ben 5luSlaut getretene heraufc^Iaut

aud^ in ber gen)ä§lten @prac|e feinen (Stimmton: ief tdj (le^ ix),

lj«b' auf.
SJiird^ bcrartige ©a||)^onctif fd^ einen im 92^b. entftanben 5« fein bie ©nbung

im Serbolformen toic gibft (ai^h. gibis, fpöter gibist, m^b. gibest; unb hai

mwnbattlid^e ^ronominalQebilbe mir „mir". 2)ie olte 3Scrbinbung gibis du „gib^

bu" mwrbe oB gibist-du oufgcfofet, unb ebenfo würbe tjoben mir pnöt^ft an»

geglid^en a" Ijabem mir, bann ^u Ij abemmlr unb barauä — mo^I aud^ im

Slnjt^Iiife an hk ©ingularformen mir, midj — tin mir abgelöft. — ©0 mirb

ou(i für „^at mid^" im Sllcmannifc^en gejogt tjäb ml (er pb mi nlt tröffe „er

^at mid^ nid^t getroffeniO; fc^möb. Reifet eä Ijaggei^ „^at ®elb", förnt. tjam»

„l^ftben fic". ©onjl ögl. noc^ Slbjt^nitt 84.

3. aSerfprengte 9?c|te älterer fiautübergönge.

84. ®er Sßed^fel in ber 3(u§fprad)e ber ©aumenreibelaute unb

bie (Sntroidlung ber ©n^boppelformen finb aber nic^t bie einzigen,

fonbern nur bie f)auptfäc^tid)ften ^eifpiele einer 5lng(eic^ung. 5ln*

gteirf)ungen finben überall ftatt, fo §. 33. nac^ hinten bei bem ü in

ßinb gegenüber bem %. in ßunft, unb bei ber „^luSlaut^üer^ärtung"

in gällen ttjie jetgl (= tsaikl) neben feigen, unb in raoilt (= voll)

neben mollen; in entgegengefe^ter 9^i(±)tung, nac^ öorn, bei ber na^*

tonigen ©nbung -en, bie in gcmö^lterer @prad)e al§ -9n (e mit

•50Jurmelftimme) erf^eint, in gmangtofer 9f?ebe fic^ aber ju einem filbifc^en

DfJafentaut abfc^möc^t, unb gmar je nac^ ber S3efd)affenfteit beg Dörfer*

ge^enben Sautet alä 3^^"*» Sippen* ober ©aumennafenlaut (-?^,-9^^,-^^):

fürlin, dBib^, ®abm, ^aqv;ixztn, iai)n, fdjretbm, trag^;

Ojor allem aber treten fte auc^ ein im SSortinnern bei ßufammen*

fejungen, §. ^. in ilnkunbe (=Mngknnbe) unb Unfall (=IIm-

faU) neben Untier. |)eute finb berlei Unterfcl)iebe ^mar nod) fe^

gering unb nur oon geübten Söeoba^tern ober bei genauer ^ufmerf*

famteit feftjufteHen. Sm Saufe ber ßeit aber fteigern fie fid) allmä^lid^,

unb nad^ langen ßeiträumen ift eine gan^ auffäüige Snberung ein*

getreten. ©0 mürbe j. 8. :2lmbef ju :Aml, ;Ä,lpen (Datio Singular

anfiber:2llpen)äuAlm,ißltck(e)^5ui8lt^,£enge?(bat)r.£änge|?,

al)b. letf[gi]zo) ju Cenj, qniekfen (neben quieken) munbartlid) ju

quietfdjen, rurkfen (neben rurken „rüden") gu rulfdjen.

SBeifpiele für biefe ©rfdieinung §aben mir l)eute auc^ fonft nod^

ja^lreic^ in ber ©prad^e. ©ie finb jmar an fid) Oereinjelt, aber bafür

auc^ um fo burc^greifenber umgeftaltet. SBir Oeraeic^nen fie in fol*

genben ©ruppen.

a) 2lnöleld)uttg t)on Äonfonantcn in ölten 3ufomtnen-

feftungen. ©ingetreten ift fie nac^ bem 5luggang beg 9JJittelalterg,
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aunäd^ft ober jum XetI fretttd^ nur in getoiffen (SJegcnben ober nur
in munbartlid^er Siebetoetfe; ^eute fte^t fie aud^ o^ne toeitereö in bcr

©d^riftfprac^e. (£g ftanbelt fi^ babei um tttoa 20 ©itbungen: Ifmötg
für Snbtg (ögt. Btnbeigen, in geroö^nlic^er 9?ebe eimbetgen au§=:

gefproc^en), ^imbzzxt für flinbbeßre („©eere, toelc^e bie §inbc
gern frißt")/ ^omburg für ^oifenbnrg, (Bamberg für ißaben-
berg, Sf^aumbnrg für Srtjauenburg, Dimper für iÖUinbbraue
(m§b. wintbrawe „53raue, bie ftc^ tt?enbet, bemegt": 66a); mit oöüiger
5lng(eid)ung ber beiben Saute, fo ha^ ber eine fc^minbet: ©ilanb für

dBinianb („Sanb, ha^ für fic§ attein ift"), d^rnmmet für ®rün-
ma^b (66a), ^offart für flodjfaljrt, üarüall unb üarrdrall
für üardjftall unb üari^fc^alk (m^b. march „^erb", ju n^b.

üäljre gehörig; Sdjalk eigentlich „^nec^t"), Ceopolb unb Ceupolb
für ffeulpolb (eigentlid^ „leutefü^n", ,,t)olföfüt)n"), Ammann für

;Ämtmann (m^b. ambetman). ©rft in jüngerer geit aufgelommen,
aber in gleicher SSeife ju erflären ift fedijtg für feüjsjtg, ftebjeVn
(-fig) für fiebenfeljn (-ftg), aUmä^ltdj für aUmädjlit^ (ogL

gemädjlidi), ^a^u gefeHen fic§ tiiele munbartUc^e Söortformen toie

^irme0 für Ätrdjmeffe, fitrroe (£trbe, türbe, üzxmt) für

Äirdjroetlje (neben bem Ortsnamen ^ irr mjßtler) ufm. S3emer!eng=

toert ift auc^ bie ©ntmicflung ber 5^orfiIbe ent-, bie ficf) an folgertbe«

f in einigen SSerbinbungen fogar in ber ©c^riftfprad^e a(g emp- an«

gteic^t,mieempfeljlen('augm^b.entfellien),£mpfangen,empftttben

gegenüber entfalljen, entführen, mo njenigftenö in ber (Schrift

bie urfprünglic^e gorm ber Sßorfitbe beibeljolten ift.

b) (gütmlrfJung tiott Üöcrgattgöfonfonntttcn. 3)er bßmgen 91nöletclöung öon
fionfonantcn, toofiei olfo ber eine gana berfc^roinbet, ftc^t bit ©nttotcflung cincö
ÜbergangSfonjononten gegenüber, unb aroar i)aupt]ä6)lii hit (gntwicflung etncä (fog.

anorgantjcl^en) d ober t gmifd^en ßautoerbinbungen, beren hdU 3:eUc ntd^t craeugt
iDcrben fönnen, o^ne bofe baanjifd^en tit 3»unbiocrIaeugc burc^ \>it ©tcOung ht»
U2aut» ^inburt^gc^en. ®er ^Saut ift alfo bcr Übergongölaut, ber ftc^ atoifc^cn

ben beiben umgcbenben ©tettungsrauten öon felbft einftetten mußte, ©o toirb

i. ©. in ungesojungener Stuäjproc^e ^ala im Sluälaut gef^rod^en toieÄi^mai|,
t^ana xok ganj; freiließ auc^ umgefe^rt.

tiefer Übergongälout liegt ^eute in ber ©c^riftf})rac^e in folgenbcn SBörtem
bor, ttjo er fi(^ amifc^en n -{- r (r) mh n -\- 1 (J) entmicfelt f)at: mtnber (m^o.
minner), iFänbrldr (m^b. vener; erhalten als gomiliennamen), Spinbel [mib.
spinnel), (üluBnbel (af^h. quSnala, m^b. quenel unb auc^ fc^on qugndel),
entlong (m^b. in lang, bgl. out^ bie (Schreibung entjroet ttuä m^b. iii zwei),
befonberä aber in iaf)lxd(iitn ©Übungen toit morgenblldr (neben ^Morgen),
etgentüdj, öffentüdi, njö4rentli4r,geUgBntiid|, gefUrrBntUdj,fr£Dettt-
Itx^ (öon on^b. frevea „fJrcoel'O, namentltil), orbentüttr, Derfdriebentlii^,
alUntljalbßn „auf atten Stittn". Sluc^ fieljentliiti, tjoffentltdj» roefentlt^r
fönnen fo auf Ut jubftantioierten Snfinitioe iFle^^n, ^off^n, WJefen (118a)
bejogcn »erben.
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Slu^ bic fjormen mjelnet-, belltet-, fetnetruegen, meinet-, belltet-,

felnetlialbert gel^ören ^ier^er; benn fie finb ^croorgcgangcn quS tjorlicgenbcn

metnentroegen, metitentialbett w. bgl. unb waren urf^rünglid^ 3)atiöformcn

bcS ^luralg (141, 4).

c) ^Injufügiing neuer Äonfonantcn am SBortenbe. Si^id^t anberg »oi^I ijl

c3 iu crflören, hjcnn feit bcm S3eginn bcä 9?f|b am SBortenbe öftcrä nad^ n nnb

nad^ bcn ©ngcloutcn s, f unb biStueilen aud^ noc^ x (rfj) ein t (b)«'Saut antritt h»ie

in bcn SBörtern 3lrt, ®b|t, $Jap^, $)alafi (m^b. ackes, obeg, bäbes, palas),

iMorafi (nbb. moras), feljt (mf)b. ie ze „immerzu", ögl. \ziio unb fe^lg),

längft (m()b. langes), mitteilt (unbmtWeU), feib|i, eln|i (alte^enetioe Don

iEittei, felb, ein: 141, 4), neb |i (älter neben 0), foH|t (m^b. aus); Saft,

i^üfte, WJerft (mf)b. saf, saffes unb saft, huf hüffe unb nbb. werf), iMonb
(mfi^i. mäne), roetlanb (m^b. wilen „äujeiten, cinft"), morgen, t^«tfliJ^»

nlemanb (p 4Mann), Irgenb, ©erliant (aber ©et^anel), ^Du^enb (franj.

douzaine); ^^«bittjt, Dlrfetdjt, ©ornldit, «elfrtitjt. 5)ic SÄunbortcn
ge^en in ber Slnfügung beä t nod^ öiel tociter unb jagen aud^ anber^, Äett^t

„Seid^e", iBorfdjt „95urfc^e", tuöl^renb ftc^ munbortlid^ bagegen aud^ ältere ijormcn

^nben mic Äs, ©bs (bo^cr ber fjamiliennamc dDbfer), fe^, fna, ^ablii^f

©tihldj, Dornlr^, igeljrirtj, gegenüber ganj neuem nldj[tj, :2ln0ftrfj[t].

Um hk]t ©ebilbe, j. 33. femonb, ju begreifen, brauet man fie fic^ nur im
©a^äufammcn^ongc öerbunben ju ben!en mit SBörtern mie rotrb, Ijat, liegt.

®ann mufe auö ber (Gruppe feman liegt, feman mlrb, feman Ijat gerabe-

fo femanii liegt (rot rb, Ijat) »erben, mic aa§ elgenürfj, melnen-megen,
allen-tjalben ber »iei^e nod^ elgentlldj, mclne(n)tniegen, aUentljalbe»
getoorbcn ift. Ser t(b)='Saut ergibt fid^ geiviffermafeen l^alb öon felbft, fobalb nac^

ber (Sraeugung beS 9fieibelautcä ber 3Runb gefc^Ioffen, ober fobalb nac^ ber ®r»

acugung beä n ber 3Runbberi(^lu| unb bie 92afenöffnung aufgel^ben mirb. 9lBct

er mufete fid^ nid^t ergeben, ©a^er ge^en bic SJhinbarten in bieftm fünfte au^
auäeinanber. %o^ ogl. auc^ bic 5)op<)eI^pit (iark gemcfcn neben iailarii[t]

geujefen (mit ^aufaform iWarkt) aI3 Sluägangg^unft für bic S)o^pcIungcn.

d) SBcgftttl uott Äonfottttnten am SBortcnbe. @6enfo mic bie ipinaufügung

neuer Soute am SBortenbe, fo ift aud^ ber SBcgfall öon Sauten anä bcm 6a5*
gufammen^ang ju erJIären. SBir beobad^ten ie^t nebeneinanber bo, babel, ba-
mlt: barin, barnm; loo, mofür, roonadj: rooraui morauf, toorum
(roarum); t|le, ^lemlt: trler, Jjierln; elje: e ij er ; munbartlid^ metj neben

metir» S)er ÖJrunb biefcS SBec^felä ift bartn ju finbcn, ha% in bcn urf^rüng*

lid^en fjormen dar, war, hier, er, mer had auälautenbe r fc^on im frühen

3Rittf I^oc^bcutfd^en in oöHiger 3lngleid^ung an barauffolgenbe Äonfonantcn mcgfiel.

Sn htn 5Kunbarten ift gro^c ^Jcigung, auslautcnbeä n fallen gu laffen:

fage(n), gebe(n), trete(n), ftcflenmeife (5. 58. tpringifc^ unb mcllpfäläifd^) fogar

mlg „miffen", Dergeg „öergeffen" (Snf. unb S^art), wieberum bejonberä oor

Äonfonanten, mie auc^ oielfad^ in ©egenfa^ tritt e finlr, e fialb gu en ®x^0,
cn dB fei; unb nad^ fold^en SRuftern mirb benn \>itä n auä^ gmifc^en am* unb
anlautenben 33o!al eingeführt, mo e§ nie bered^tigt mar, mic $. ^. hd ^cbel:

roonl „ttjo id^", juentdi „ju euc§"; ä^nlid^ mirb *• öcrmenbct, j. S3. in obcrfrönf.

be-r-lm 'bei i^m', je-r-enks 'ju eu(^*, nicbcröfl. ka-r-l 'fann ic^'.
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Sßortlel^re*

WllgewcitteS.

A. SSegriff unb SSefen be§ 28orte§.

I. »egtlff beö Sßorteö.

85« Sßörter nennt man bte fürjeften, felbftänbtgen ßautsufammcn*

fc^ungen, bte eine (Smpfinbung ober eine einfache SSorftellung toiber*

fpiegeln, njie pft, au, flunb, Uebltdj» ©ine Sautuerbinbung toie ^r

ift für nnä S)eutfc^c ttjenigften« beSlcegen lein Sßort, tt)eil fie un§

feinen @inn gibt, eine Sautoerbinbung wie mii er bagegen genau

genommen begroegen ntc^t, meit i^r na^ unferen heutigen ^Begriffen

feine einfache SSorfteUung jugrunbe liegt. Sn einem Sautgebitbe

wie (I^rogtjerjog geben jmar bie beiben Xeile grog unb flerfog

Won für fic^ einen @inn. ^ennoc^ tft (J^rogljerfog nur ein 3Bort,

toeit e§ im ^egenfa^ ju ber QSerbinbung groger flerjog einen ein*

fad^en, einheitlichen S^egriff wiebergibt.

2)od^ ift bie Stögrcnsung oft ium^Q «tib tttUfürlid^. fiomm unb lat.

canto, bie auä) boä ©ubieft bcr SSerboI^anblung mitbejcid^ncn, werben ala ein

SBort geid^rieben, unb ebcnfo ratllft, aud^ wenn eö für rolUH bu? fte^t. S)arum

ift ba§ ©c^toanfen beg ©c^rcibgebrauc^g oud^ nic^t fo unbegreiflich in ^äüm toie

}u ©nnften : juganpten, Im^tanbc : Imftanbe, Abfahrt unb (ba zx

abfährt neben er fötjrt ab.

II. ^aö Sßefen Des Sßorteö.

86. S3ei jebem SBort ^at man pn berürffid^tigen bie Söebeutung,

bie gorm unb bie $ßerwenbung tm ©a^e.

a) »cbeutung beö SßorteS.

87. Umfatiö unb Sn^ttlt S3ei ber Söebeutung eines SBorteg

fommen Umfang unb Sn§att in 95etrarf)t.

3e nad^ bem Umfang beS oon i§nen bejeid^neten SBegrip fielen

bie SBörter oft jueinanber in einem beftimmten SScr^öItniS; bog eine

bejcic^net einen weiteren ^Begriff, bag anbere einen engeren, ein
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britteS öteKetd^t einen nodb engeren. @o fielen §. f8. €xtx, ^ftth
unb^appe,ferner farbig, blau, bunkelblau ober tun, fptßUn,
toörfeln in einer Sf^ei^e nebeneinanber. 5lber e§ ift auc^ fc^on ein

Unterfd^ieb im Umfang ber S3ebeutung, ob id) allgemein jage iDte

©lere fmb geleljrig ober DtBfe ©i^re fmb geleljrtg. Sn bem einen

gatt be§ei^net ^iere [amtliche SSertreter einer gebadeten Gattung,
in bem anbern mehrere bestimmte angef^aute @in§elmefen.

5lber au^ ber Snl^alt ber oon ben üerfc^iebenen SBörtern be*

jeid^neten S3egriffe ift Oerf^ieben, ^alb ift ein SBort ber 5lugbnirf

für eine ©rfdjeinung aufeer^atb be§ ©prec^enben, balb aber auc^

ber 5Iugbruc! für Regierungen unb S5er^ä(tniffe, bie jmif^en ben
äußeren ©rf^einungen befielen (f. 94): Sortne, Stein, ^itib,
blau, fpringen unterfi^eiben fid^ in ber ^inftc^t oon Ijter, neben,
fern» ®ie einen !ann man ©rfc^einung^njörter nennen, bie

anbern S3e§ierung§n)örter. ^od^ gibt e§ aud^ SBörter, bie beibe§

gugteid^ begeic^nen, bie gürtoörter. S)enn formen UJte tdj, biefer,
er nennen nic^t blog ein ^ing an fic^, fonbern mit ^iücfftc^t auf
fein ißer|ältni§ gu bem 9iebenben: tdj ift fooiel roie „ber 9}?enfd^, ber

fprid^t", bn fooiel ujie ber „S^enfc^ üor mir" (94b. 122 ff.).

5lber auc^ ber Oon biefen beiben Pfaffen umfafete «Stoff ift nid^t

ein^eitUd^. SBörter mie Stein, Sonne ftnb anberer Slrt al§ bie

Sßörter blau, fpringen* S)ie einen finb ber ^luöbrudE für greifbare

felbftönbige @rfd)einungen, für ^inge, bie anbern für ©rfc^einungen,

bie nic£)t für ftd^ beftel^en, fonbern an fingen §utage treten, für
©igenfd^aften.

5lber auc^ biefe Sejeid^nungen für bie ©igeufd^aften finb unter

ftd^ nic^t gleicht bei frijroer, bei Ijart ober rot ^anbelt e§ ftc^ um
eine bauernbe ©igenf^aft; bei ärgerlirlj, fallenb bagegen um eine

Oorüberge^enbe.

Söei ben Segie^ungStoörtern bagegen ift barauf ju ad^ten, ob
fic ben Umfang eineö S5egriff§ ju beftimmen l^aben ober ein 5Ser=
l^ältnt^, ba^ ätoifc^en ©inselbingen befielt, ^anarf) finb bie S3e*

jieljungSnjörter entmeber Umfanggbeftimmungen (tt)ie breigig
»tele, meipt, kaum) ober" S^er^ärtnigbeäeidinungen (toie ba'
neben, fogleitij). SSeniger »ic^tig ift, ob ba§ bejeid^nete SSer^äftnig

ätoifd^en bem (gprec^enben unb ben fingen befte^t toie bei ben 2)eute=
toörtern ba, Ijter ober allgemein §tt)ifd^en S)ingen mie Wi ben

Slbftanbgbejeictinungen neben, foQiziäj.

88. SKe^irbeutlofcit S)ie Sebeutung eine« SBortg ift in ben

feltenften gäüen unoerrüdbar beftimmt. Steift finben üeine ©c^ioan*

fungcn ftatt, bie bei l^öufiger Söieber^olung eine enbgültige SScrfd^iebung,
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eilten ©ebeutungStoanbel, herbeiführen !önnen(2c). Sn einer ^^erbinbung
toie hzx iFng b^es üxxthts be^etc^net iFug üma^ anbereg alö in ben
^erbinbungen ein J^n^ hzB 5^djxankts, ber 4Fiig hzs ßtvQZS.
©omeit ber Unterfrf)ieb noc^ gefüllt »irb, fpric^t man in götten, tot>

hk Sßerttjenbung beg SBorteg noc^ meniger übli(^ ift, eben öon einer

Übertragung ober einem 93ebeutunggnjanbel (nad^ älterer §lug*

brucfgttjeife auc^ öon einer 9J?etap]^er). 5lu§ ber urfpranglichen unb
ber übertragenen SSebeutung toirb ober oft eine S)oppetbebeutung
ober gar eine me^rfac^e Söebeutung, titoa mie in ben gäUen Bng^
^appe (fc^njarjeS $ferb unb SJ^ünje). 2)abei unterfcfieibet man ja

auc^ (2c) t>k gelegentlid^e (offaftonelTe) 55ebeutung eineö SBorteg üon
ber-überi|aupt gebräuc^Hd^en (ufueüen). Oft aber ge^t aud^ bie ur*
fprünglicöe Sebeutung ganj oerloren; bann iüirb, toaä anfänglid^ nur
übertragene ©ebeutung mar, je|t fojufagen bie urfprüngtic^e: fi>

bejeiefinet (^nittn nur noc^ einen ©elbroert o^ne 9tüc!firf)t auf bie

Sefc^affen^eit einer SD^ünje unb Braerk nur noc^ ba§ 3ier, baö man
im 5luge f)at, nic§t me^r ben 3agel", ben mon eigentlich auf ber

3telfc^etbe in§ 5luge faßte.

89. ^eDcutungöuer^öltulS hex Sßörter Im Saftganjett.
a) SßoIImörter unb JJormtoörter. ®er augfc^Iiefeti^e Qmecf ber

SBörter ift e§, ©ö^e Ctufeerungen', 287) ju bilben. tiefem Qrozd
bienen bie einzelnen SSörter aber in üerfd^iebener SBeife.

S3ei einer SSerbinbung öon SSörtern fönnen bie einjelnen STeite

on SBebeutung einanber gteid^ fielen; bann ftnb fie aneinanber*
gereift ober nebengeorbnet, ttma mie in ber ©ruppe tru unb
t tb» ©ie fönnen aber aud^ in ii^rer 33ebeutung öerfc^ieben fein. ^a§
eine fann ftc§ on bo8 onbere onfc^liefeen, um ben oon i^m au^gebrürften

Jöegriff etmo nö^er ju beftimmen; bann ift eg üon bem onbern ah^
gängig, eö ift bem onbern untergeorbnet, mie in hm Gruppen
i)er kleine ßnabe, ^ontg ^illjelm, feljr |tark, i^rankfurt
am Main, Bzxn trinken (319).

^iefeg SSerbältnig ber einzelnen ^lieber toirb fprod^tid^ red^t

berfd^ieben ouSgebrüdEt, burc^ bie Söetonung, burd^ hk Sßort^
fteKung, burc^ ©nbungen, ober oud^ burd^ eigene SBörter (320).
2n bem ©o^e Seibli^, Bieten, ßlüdjer maren preugifr^e iFelbljerren

toirb bie S^ebenorbnung ber ©lieber Seibli^, Bieten, ißiüdjer
nur burd^ bie Betonung beutlic^; man fönnte fie ou^ burc§ be-

fonbere SBörtd^en ousbrüden unb fogen Seibli^ nnti Bieten
Uttb iBlüdjer (408). Sn ber «erbinbung üxzisidjnixat ift bog
ißer^öltnig ber Unterorbnung, in bem ßretß su Bdjulrot fte^t,

^ouptföc^lid^ burc^ bie ^Betonung angebeutet. Sn ber gorm ^i^ul-
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rot tint^ firetfc« Benü^t matt eilte ©ttbuttg, unb itt ber SSer*

binbung Sd|ulral für einen üxtis toerfä^e ba§ Sßörtd£)en für

biefen ^ienft.

S)anarf) l^ättcn toir bic SBörter nac^ i^rer SSertocnbung im ©afee

ju ftreiben in toefentlidie 95eftanbtei(e unb in neBenföd)lid^e, in ißoiU

tDörtcr unb in gotmmörter (^erbinbungSmoxter). Sn bem @a^c

JDer €öntg non l^rengen ipt jugleirlj ßatfer öes ©entfdjen ^eidies finb

bie gormen ber, tion, tft unb beb gormmörter, bie übrigen Sßoaroörter.

9lud^ ^tet ijl ttatürlid^ bic ®ren§c immer flieBcnb. SScnn iä) jaflc: QBr

tionn ftdj Don frijrelbßn, ift Don SSotttoort; ttjenn ic§ bogegen fagc: Der iFür^

DOit £idjt£n|iein, |o ift cä gormtport.

b) SSoUbegriffe unb ©egie^ungSbegriffe. ©etoiffermafeen in

ber Wittt smifc^en ben gormtt)örtern unb ben QSoHmörtern fielen bic

SBeäie^ung#begriffe (320), bie but^ i^re S3ebeutung an einen anbem

Söegriff gefitüpft finb, alfo Xeitbegriffe mic topf, ßoben, $)funb,

jbeginnen, SSer^ä(tni§begriffe mie iBruber, ^erfertiger, geljören,

befi^en unb leere S3egriffe tüie befd)affen, fit^ betragen: ein

Söort mie flal« ober ©nbe fagt mir nic^tö o^ne bie ^in^ufügung

eines meiteren Sßorteä tt)ie (^ aU) be« JDferbeg, (OBnbe) be0

firtege«, unb geljören nid)tg o^ne bie S^ennung beg ^efi^er§ (Der

harten geljört bem $)farrer). ^iefe Sßörter finb alfo Sl^oUmörter,

bie begriffli^ fd)on ha^ leiften, ma§ fonft @a^e beS gormmort« ift:

fie finb fo^ufagen SSoIlmörter mit gormmortbebeutung baju.

tiefer 233örter gibt eg eine grofee ^Inga^I, unb gmar foroo^t üon

jold^en, bie ftdnbig fo gebrandet toerben, a(§ üon nur gelegentUd^ fo

auftretenben. , , .

Sm ein§etnen geljören ba^in ganje SSortüaffen mie bie tiintueifen*

ben (unb jurüdEmeifenben, aber auc^ bie relatiüen) gürmörter (biefer,

ber le^tere), bie nur atg tonjunhionen üblid^en ^artüeln (mie unb,

ober), ferner alle tomparatioe unb ©uperlatioe (kleiner [als roas;?]),

aber auc^ (Sinselformen loie fo, foldj ober mtdj. — ^ier^er gehören

aber auc^ — in einetn gegebenen ©a^jufammen^ang —
- ga^lreid^c

gelegentliche SBörter mie ^ater, i;ttrm, fdjaffen, Ijalten, gür

bie ajiitgtieber einer gamilie ift ^ater fein «öeäie^unggbegriff, fonbern

ein OoUer, ein Eigenname (ba^er ber ^ffufatio Katern unb üutterit,

204), ebenfo ettoa 6ruber, Sdjmefter. iSin Stufeenfte^cnber üerlaiigt

bagegen immer eine loeitere Eingabe, meffen 35ater, ©ruber gemeint ift.

Ebenfo ift ®urm ettoaö geftbeftimmteg für ben S3emo^ncr ber fleinen

©tabt, bie nur einen Xurm fennt, jumal in bem gaU, too ber Xurm

au^ noc^ \)a^ Gefängnis ift; too bagegen gleid^ mehrere Xürmc neben*

cinanber üorliegen, ift ®urm ein Xeitbegriff, »eil baä ©anje genannt
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werben ntug, ^u bem er gefiört. @benfo ift fdjaffen ein ^oUbegriff
in bem ©a^e (Das ntadjt betn ^ater? —) ÖBr fdjafft = („arbeitet"),

bagegen ein Söegie^ungöbegriff in bem ©a^e HPfirbp fd^alp ßürbe. @o
fte^t Qud^ holten im @inn öon „fjaltmac^en" ober „feft fein" (Der
ilagel Ijält) gegenüber öon halten „feft Ratten" (ein €tnb halten).

^ag SSer§ä(tni8 ber iöegiehung felbft ift anc§ toieber boppetter

%xt: balb erlauben bie SBörter je nac§ bem ßufammenhang eine öer«

f^iebene ©rgänjung, bolb bie eine, batb bie anbere (®ee bringen:
in ;2lnrerhnun0 bringen; ein Äinb \ditnktn:ßitt fihenken:
<!5elb fthenken); balb öerfangen fte eine boppelte ©rgänjung in

bemfelben @a^ (3ih klage bid; hts terat« am Der ^ater oibt

htm Boljnt ein iSmh)»

(ün Urteil über ha^ SBefen unb bie SBebeutung eine« SBortcS

fann man eigentli^ nnr öon gall gn gaö geben; borüber entfReibet

jctt)eü3 ber 3ufommen^ang beg öorliegenben ©a^eg. $)funb als

iRec^engröfee ift ein SBottbegriff (ÖKn ^^rmh t|l 500 ©ramm), ofö

aWafebegriff aber ni^t in bem ©a^e („3rh mnnffh« ßaffee.'* —)
„iÖPieniel jlfmtb?"; hier ift eS nod^ auf Kaffee ju bejie^en.

b) ®ie Sorm.

90^ I. mt 3a^l Der Saute unb ©ilbeu beS »orte«.
<^lnfocfle uttb jufammengefetjte Söörter. ^ie Qai^i ber jur

öilbung eine§ SBorteS nötigen Saute ift beliebig, ©d^on ein einziger

Saut !ann ein Sßort barfteHen; man ben!e nur an ben beutfd^en

glugnamen ^a unb munbartlid^eg i „ic^" ober an ba§ fran^öfifc^e eau
„SBaffer". Umgefe^rt befte^en öerhältnigmäfeig furjc Sautrei^en oft

aug gmei ober mehreren Wörtern wie Du hal ÜPiU er's? Se^rreid^

ift in biefer §infi^t ha^ 9^ebeneinonDer öon eff irh unb ®ffig, er

iöfe unb erlöfe, oergig mein nidjt unb ^ergtgmeinnifht.

2(iid^ bie ©ilbcnaa^r ift hd ber ^ovm beS Sßorteg gleid^güIHg. ©ä gibt

tbcnfogut cinfilbige SBörter tote OBi, |B^t> aB aitjctfilbige toic Sugenb, ^äUB-
i^en, als brei« unb nicl^rfilbige tote ße^ziizXf ^Djert^iblgcr, ^uprblBnft-
(leliung.

3J?and^maI geben aber aud^ erft jmei ober mel^rere fonft felb*

ftänbig oorfommenbe SBörter eine einfacfje SSorftellung mieber (98);

bann bilben fie eben gufammen aud) nur ein SSort mie dbvo^ijtx-

jog, frhroefelgelb, iaterlanbBoerteibiger, fiaifer-WDilhelm-
Stra|e; iflPo ber iFnth« benÜBnten prebigt (9^ame einer ©trage

in Strasburg), ^ana^ unterfc^eibet man einfädle unb jufammen*
gefegte Söörter. 2)ie ©renje jmifchen beiben Wirten ift »ieber ftiefeenb,

je nad^bem bie einzelnen Xeile ber 3ufammenfe|ung mel^r ober tocnigcr
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erftarrt ftnb (j^auptmann, ©runbra^, ^ansxünxft). SBcgen bcr

gorm unb ber S3ebeutung ber gufammenfe^ungen f.
103,2.

91. II. ^ie ©etottuttg m<i^ Softe unb (Starte. SBic^tig ift

bogegen bie ?lrt ber Betonung.

a) |)tnftcf)tU(^ ber ^öfte läfet fid^ im attgemetnen §eute nur

fagcn, ha^ im einfilbigen mie im me^rfilbigen, im einfachen tüie im

5ufammengefe|ten SBort ber Xon fällt, toenn eine S5e^auptung au8=

gefproc^en n)trb; bafe er bagegen fteigt in ber grage, bei ber 5luf*

forberung unb im erften — fertigen ober unfertigen — Xeit eine§

©a^gefügeg (452 b), ber auf ben jmeiten üorbereiten foE. ®abei ift

ber Umfang ber Snteröalle fe^r öerftrieben, je nad) ber SD^unbart,.

ber Einlage unb ber Stimmung beä ©prec^enben (292).

b) §infid^tlid) ber ^Ottftorfe gilt ^eute für ba§ einfädle beutfd^e

SBort ba§ (SiefeJ, ha^ bie Stammfilbe mit bem größten 9^aciö=^

bruc! gefp rochen mirb, unb bag fic^ bie 9^acf)füDen in med)fe(nber

5lbftufung baran angliebern: (^bzhzx, Heiligung, ftdjtbdri. ®arum

Reifet eg auc^ ^dnbalen, $ltbßlungen. ^ie menigen 5lu§na^men

öon biefer Siegel ^at man bi^^er meift burd^ bie ^Innal^me ertlärt,

man |a6e fie mifeüerftänbUc^ oi§ grembmörter ober alg 3"fo"^^^"=

fe^ungen aufgefaßt: iForelle, ^Brmeltn, fdjmaro^en, leHnbig,

Afdjdffen(bttrg). 33ei ^ortttfrE,Dad]olber unb bei ben SJiamen

mie ßöfklin, ßölüln, IReuc^lin, fflPölffltn betont noc^ ber <5üb*

beutfc^e burc^ge^enbS richtig auf ber erften ©Übe; für ba§ fd^rift*

fpra^Uc^e flolünber, üagtjoiber finbcn fid^ menigfteng no^ in

ben 93?unbarten gormen mit bem Xon auf ber erften ©i(be (floUer,

üaffltr). ^Infc^einenb ^anbelt eg fid^ um eine nod^ nä^er gu unter=

fud^enbe t)tnt^(i)t Xonüerfc^iebung, burd^ bie fic§ aud^ bie Betonung

ber 3iifcii^n^ßttf^^iJ"9c^ ^i^ fletlbrdnn erftört.

c) ^ie gmnQnlfr^c Xonberfdjlcbung. ®aB btc Seutfc^cn i^eutc i^te

SGBörtet fo burc^göngtß auf ber ©tammfilbc betonen, iji bie gfolge einer 3:on*

öcrfd^icbung, bie nad^ bem SSirfen beg SSernerjc^en ©eje^eS (77 EL.) eingetreten i%

Urf|}runglic^ ^crrfd^te im ©ermanijc^cn auä) bie fog. freie 93etonung. SG3ie im

3(Itgrie(^ifc^en j. 33. öon ÖTjyaxTjp „3:od^tcr" ber QJenetiö ber einjo^I ^otjxJf

lautete, bie 9lufeform (ber SSofotiü) ^ra'cepr ««^ ^ic neben ßaXXw „it^ toerfe" ge-

jagt ttjurbe IßaXov „id^ njarf einmal", ßaXwv „einer, ber einmol hjarf", jo toar im

©crmanift^en balb ber ©tamm betont, balb eine ©nbfilbe, unb jmar oft bei einem

unb bemfelben SBort. ^aä) bem SBirfen be3 SJemerjd^cn ©efej^eä aber getoö^nte

man fic^, in aüen SBörtern unb SBortformen nur \>it erfte ©ilbc ftarf ju be-

tonen unb anftatt /aöar je^t aud^ fMar ju fogcn. 8Q3o l^eute nid^t bie erp^

©ilbe eines S33orte8 ben ©törfeton trägt, alfo in ptten toic erlauben, ®e-

bfrge, liegen ujo^l ©ilbungen öor, bie erft nad^ bem Slbfc^lufe bcr Xonöcrjt^iebunft

aufgefommen finb.
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d) Unter ben Sufammenfeftuttgett folgen bie ^aupttoörtet (unb

bic Beiwörter) im großen gangen ber allgemeinen Sfiegel, bie QtiU

toörter bagegen betonen nicf)t bie SSorfilbe, fonbern bog (Stammwort;

borum Reifet eg Urteil, Üriaub, InsfaU, Jlbfall, Aniniort,

HPtberfpruir, ^ntkkefjr, üiggunfi, ioUmadjt, dbljolb,

iHiggelialt, aber erteilen, erlduben, tüiberfpredjett, mt|-
gonnen, ooiljtelfen, nollenbem $Rur bie ^auptnjörter mit ber

S5or)"i(be (S>t- ^eben bie ©tammfilbe nac^brücfüc^ l^eroor: ©ebirge,
d^ejl'oljne (f. unter c).

|>aupttn5rtcr tokßzftinh, ©ntgat, HPüberljölung, 4Wl^ljdnblung,
«nb S3einjörtcr toie untBr^ditfam, roieberljötentilditüiberf^recl^cnbicfer Siegel

ebcnjotocntg wie bic ^"tttJörter dntnjocte, urteile, mdgregele u. bgl.

3)enn baä fmb atteS feine 3wfttmmenfc|ungen
, fonbcm junge 5lbleitungen,

«nb 5ttJor finb bie Hauptwörter iSefanb, (Bntgeit ujtt). nnb bie Seimörter

nntertjaltram, njteberljfllentltdjQuägegangenoon ben Bettoörtern beflitbe,

entgelte, unterijalte, rolebertjole (lll« 118 a. 130), bie ^citttJörter ant-
worte, urteile magregele aber umgcfel^rt öon ben ^oupttoörtern ;Änt-

roort, Wrtell, iEagreiiel (145). — SSei ben 3eittoörtern tote dbfallen, auB-
lleljen, tjetmheljren, rodljrneljuten, jururfejterjen f)ahtn nur ber ^nfinitiö

unb bie Partizipien biefe Ocflalt. 3)aä finb aber gor feine eigcntlid^en ^eit»«

toortärormcn wie Idj falle ab, fonbern Siominalbilbungen (275), unb t^rc Be-

tonung oergleic^t fid^ mit ber oon SSörtem toie Ibfall, luajng, KÖikkeljr»
5)ocl^ fönntc man bie- formen wie abfallen aud^ olö eine 9Irt 3u[ammenrücfung
auffaffen, ä^nlid^ toie Äf^önfdjrift, Snangrif fnatjme (103). Sluc^ fo toürbc

i^re S3ctonung ganj in ber Orbnung jein.

^oc^ gibt eä njirfüc^ ja^treic^e gälle, bie nid^t ju ber
§auptreget ftimmen.

1. (Sc^toebenbe 33etonuna. Mand)mai |errfc^t frf)n}ebenbe

Betonung, bei ber bie ©lieber annäf)ernb gleid)ftarf ^erüorge^oben

toerben, fo 5. S5. in gätten toie jUinretdj, blutjung, ©flerreidj-

lingarn, iFiirß-^etdjgkanjler, oft au^ in^oUeularm, üorb-
fpektakel, Örjtrudjfeg, unoergegltdj, unaußfteljliir, fürdit-

bdr, dugenbltrklidj, etgentümltr^ u. bgl.

2. (Sct)Iu6betonung. 9J?and^mal ift aber audb unjtoeibeutig nur
ber aweite Steil betont, fo 5. 33.

a) in jungen gufammenrüdungen toie £eben)6i;l, furufk,

juerft, ^iertelftunbe (neben fübbeutfc^ mögUd^em Viertel ftunbe),
2auregürkeu(?ett), JDreiljerrn(rpt^e), oorljdnben, ^ufruben,
tJorduB (neben im oorauß), mtteiudnber, inbem, inbe«, flans-
murft, fünfunbjrodnjtg, oft aud§ in mittlermetle, einiger-
maßen, überall, insgefamt.

«Kamen toie Altbretfadj, ^o^en|dllern,i[leufielanb fallen e^er unter 3.

£obflnge, lobpreife» roillfatjre unb froljlodie, bei bencn bie

Betonung aud^ noc^ mefir ober minber fdötoonft, gef)ören nid^t liierter; beno
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wfllfa^rje «nb froljloAß finb leine Bufammcnfe^ungcn (145); lobfltige

unb iobpretfß aber, bie eS finb, follten nur betont »erben toie ai^tgeben,

löo^rneljmen (145).

ß) in S5etnjörtern mit all- tote allein, allmSdittg, allroetfe

unb m6) beten SKufter aud^ in ^auptroörtern njie ;2llln)tffenl)[eU,

:2lllgttte, aber nid)t in ÄUnta^t, lllgeroalt; ferner meift in

öeiroövtern mit -Ijafttg toie maljrlräftig, letblrdfttg. §ier wirft

jum Xeil ber ©egenfafe (öQ^. nac^^er unter 3).

3. ^onf^manfungen. @e^r ^dufig fc^wanlt ber ©ebrand^,

je na^ oem ©inn, bem 3"ftt"i^"cn^ong ober ber ®egenb. ©o fagt

man jtoar ®r ift blutiüng, aber @r ift ein blutinnger üenfdj, aber

an^ umge!e§rt tine fürdjtbare (unb furrtjtbdre) ^i^e, ble ^i^e t|t

fttrd)lbar»

©egenfa^betonung. @e^r oft n)irb burd^ bie 95etonung em

öerftcrfter ©egenfaj auSgebrüdEt. SBer ^effen-^dffau fagt, tt)ill

biefeg unterfx^eiben oon ^efren-fiaf fei ober fleffen-D arm ftabt,

unb ebenfo fte§t bem dBrjtrndjfeg gegenüber ber (Krjkdmmerer

ober ber trjmunbfdrenk. $lorb6^ fott ni^t oermec^felt merben

mit bem reinen laorben, ber ijOfing ftf dnntag ni^t mit bem j3fingft-

montag, 'üa^ Jaljrlrnnbert nic^t mit bem Saljrjeljnt ober bem

Satyr tdufßnb, fünfnnbpdnitg ni(^t mit fünfunbbretgtg

(fünfunbjroanitg nid|t mit nterunbjmanjtg).

S3efonber§ bei Drt§* unb ßanbeSnamen geigt fid^ baS beutlid^.

flotjenlidufen mu6 man in einer ©egenb fagen, mo e§ aud^ einen

floljenjolUrn, einen floljßntmtel, einen ^oljenkraljen, floljen-

Iromen gibt $lerkar|teinadj ift gu fc^eiben oon $lerkargemunb

unb^e£karelf,iHartenn)erberoon üartenbnrg (aber üarün-

burg neben üdgbeburg), Saarbrntken oon Baargemunb unb

Saarlöuts; bei Bmeibrnrken liegt biefe S^otmenbigfeit ni^t oor.

lUnenglanb fte^t nicf)t im ®egenfa| gu Altenglanb, fonbern ju

ülenbrdunfdjraetg, $leufdi6ttlanb; unb Heufeelanbimöegenfa^

ju UenljoUanb, ilBufübrodles.

t^nlid) liegen bie S8er^ältniffe bei ben 3ufammenfefeungen

mit un-, bie gu einem ßeitmort gehören mie nnangptetjltt^, nn-

beredienbar, ungefäuert,nnt)erbtent. SBenn ^ier üngefänert

betont mirb, fo ^at man al§ Qiegenfa^ ba^u im ^uge bie gorm ge-

fäuert. Sei einer Betonung nngejauert benft man aber e^er an

«Begriffe mie ungebdrkßn. greitic^ ift bann man^mal miEfürlid^

übertragen n)orben.

ßanbf(ftott«<^e Untcrft^lcbe. «Ber aud^ örtUd^e Unterid^tebe !ommen bei

biejen ^Hngen in S3ctro(^t. ®er ©üben ijl im aüßcmeinen e^er öcnetgt, be»
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erftcn Seftanbteil gu Betonen, aU ber Slorben. ©o fagt mon im ©üben mir

fidrlarutje, WÜ^elm3ljölje,^ötjßnlotj<, ^clbmarfdjaU, ffidnbgerlrljta-

rat, (^bßrbairern, 4FÜr|lbir4iof, ^ßirgtjaaptrnann, Ärißgafiljauplo^,

D.ijefeibnjBbel, illPßi^nai^t^n, niitroenblg; man fagt too^l aud^ nur

äiltägltdj (unb aUfdgltr^), offenbar, örfpröngltt^, mfHkürUrij, dus-

ffitrrUrij., duprbem, dtrnebtje», filtbem, jübem, blrnal)[e. (Sbcnjo J^eifet

eä im ©üben toie in aJ^ittelöeutjc^Ianb ^^dnanarr, ^dnajörg, ^dnjsfakob

»nb, tocnn auc^ nur örtlid^ fe^r bcft^rönft, €drl 3lugufl«

®ennod^ fep im Siihtn aud) bie iBctonung beö ©c^Iu^tcilS nid|t: man
fagt ^ter ^Bilbrdnn, ^ÖHanlbrönn, Äppcnroiier, 3^ppßnjjeil, Äabolfs-

jill (örtlich nur Beli), ©auberbifttjofatjelm (trog lleifearbffitrofaljeim unb

Kijßtnbifdjofglietm; öttüdinutßllflljofslfelm), £offendu (aber^Hitkarau,

megcn be3 bena^bartcn ^tjtinavL ,
^errendlb neben ^errenroieg, Btegei-

t^dufen, (ßro^rddiren (tro^ ÄÖ^elfarirfen) ufm. t^nlid^ fieifet eg f^njetj.

(Bei ©ngelberg) $)faffenradnb, ^errBnrÜitt,iFärrendlp, fSd^f. {hti flauen)

^afeibrÄnn, iDolgtggrÖn, (f5ebersr^ut.

e)^lc9lebettfllöctt. Öeibennic^t ^ aupttonigen ©üben tüed^feln

Siebenten unb Unbetont^eit regelmäfetg ab. ^afr §tt)et aufeinanber*

folgenbe (Silben gfeic^ftar! betont ttjöten, fommt nic^t öor. ©eroö^nlid^

finb babet tonloö bie furzen (Silben, bie ein f(j^tt?ad£)eg e ober t ent*

galten {(fbabt^ ;2lttfljettBrung, fletügung), nebentonig bagegen

bie „fc^roeren", bie mehrere ^onfonanten ober einen öoHeren ^^ofal

enthalten (arbeit^t^, ^ontgtnnien, üdgigüng, fitnbiein,

ÖUnb, notraenbtg).

f) SrembttJörtcr. ®ie (romanifd^en) grembtoörter bel^atten

bagegen junädjft ben Xon auf ber (Snbfilbe ober einer ber (Snbfilben:

^ötel, Iflatur, Station, Kalamität, pijtlofopljie, Henriette,

protegurcn, ßaiizxu. ®ag gteirfje ift ber gaÜ bei ben beutfc^en

Sßörtern, bie mit einer fremben ^nbung abgeleitet finb: jBüdjeret,

^aferet, fjofteren, Bdjroulitat, Sdjmierdlten (105),

S)oc^ fuc^t fid^ au(^ ^ier bie beutfc^e Betonung (Singana gu öcrjdöoffen.

2>ic alten ße^nnjörter ^aben jd^on longe htn ©tärfeton auf^ber erften ©übe:

4ffilcper (Stffuf. mansionariuna), ^Hiinje (moneta), iEatlanb (Milano),

I3ern (Verona), bldjten (dictäre, freiließ neben dicto, dictat), pfropfen
(propägare). ©arunt jd^on betont man aiiä) am. bcften burd^gängig iüttjertfdf,

im (Sinflang u. a. mit ©exilier (auf keinen fremben, lutljerlfdien löerrn

«ßicc). S3ei ben lungeren aeigen bejonberg bie Umgangäfprad^e unb bie ajJunb-

arten baägIeid^eS3eftrc,ben:3nfanterte,fidoalUrte,ÄrtlUerte, Singular,

SnflnttlD, ÖEhdrlotte, ÖTlieDduf-leger»,* OnidPfepot, jMdrie, «ülg,

^ilen, (E^uriott. ®arum jt^wnufen j. 35. aud^ Altar unb ßalbon.

92. III. ^ojj^jelformctt unö Sormenreiftcti. ^ie gorm

eines SBorteö bleibt ftrf) nicf)t in allen (Saiden gleic^; tietmeftr erfcf)eint

ba^ SSort oft in mel^rfa^er ©eftalt. ®ie (Srünbe biefer ©rfc^einung

finb oerfc^iebener 5lrt. Einmal fann bie lautliche SBefc^affen^eit

ber iJlac^barfdiaft einen (Sinftufe üben. O^ne bag ber (Sinn irgehb*
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tote baburc^ in ©etrad^t fäme, !ann fic^ her ^uSlaut eine« SBortcg an

ben Slnlaut be§ folgenben SSorteö angleichen, ©o liegen nebeneinanbcr

bie gornten in, im unb ing in SBortgruppen toic in Augsburg,

in htx SonnB, im i3eriin, ing (?5öttingen (83 d). a)ean nennt

biefe öerfc^iebenen S^lebenformen äufammen Sa^boppelformen.

Se nac^ ber S5ebeutung, bie i^m im (Solganjen jubmmt (89a),

!ann ein SBort aber aud^ me^r ober minber nacl)brüc!ti(^ ^erüorgel^oben

toerben. ©o ftingt er in bem ©a|e er mddjt es ganj anberg atö

in ber Sßerbinbung er martjt es, nidjt hvu Oft unterfc^eiben fid^

biefe ©oppetformen auc^ in ber öufeeren, lautlichen ©eftalt. ^ic

unbetonte ©oppelform ift bann oft !ür§er unb flücf|tiger a(g bie

betonte (60): fo fte^t fübb. an in (IBr kommt an neben an in an

ber Danb unb gemeinbeutfcl)eg ein in ÖBr jieljt ein neben in (in

bie Stabt).
grciltd^ fommair bic^c Utiterjc^iebe in ber ©d^riftjprad^c nid^t fo fc^r aur

©cltwng wie in ber SWnnbort. S)o(^ toeift anäi wnfcre heutige Umganggfprac^e

mand^e ©opjjcl^eitcn ber 9lrt auf, fo neben ea, öaa ober bes, in fjügungen

tttc mit QziiV», in« ^a\ftt, um« ^immtii» milUn (72). Sluö ben Sühinb-

arten getiören ba^er aOe 5)oppcIfornicn für bie f^ürttörtcr unb für baö ©efc^Ic^tä*

»ort (175. 177. 178).

9^oc^ tt)ic^tiger finb bie ©oppelformen, bie auöbrürfen, toie ein

SSort logifcf) mit ben anbern SBörtern beö @a|eg jufammenpngt,

bie fogenannten S5eugeformen ober glejiongformen. ©o gelobten

einerfeitS jufammen bie ©lieber ber 9?eit)e ßuij, iBudjes, ßndjt in

@ä§en mie Das ßndj gefällt mir, ber OMnbanb bes iBudjeg gefällt

mir, idj Ijabe in bem 6uclie gelef n, iclj tjabe bas ßudj gekauft,

anberfeit^ bie ©lieber jBüdjer, iBürtjern. 53eim Seitroort fc^liefeen

fic^ ebenfo gufammen bie gormen gebe, gibjt, gibt in ben 8ä^en

iri) gebe, bu gibft, er gibt, unb geben, gebt in ben ©ä^en mir

geben, i^r gebt, fiz geben, ^oppelformen roie 6udj tißüdjer, gebe :

gab bagegen flehen in einem anbern ^erl^öltnig, meil fie fid^ jemeilg

aud^ ftärfer in ber S5ebeutung unterfc^eiben; fie finb el)er aU üer*

f^icbene SBortbilbungen aufgufäffen (96. 110 Ib. Slnm.). 2)oc^ ift eine

©renje auc^ ba mieber fd^roer ju jielien.

SSon biefcn SSeugeformen ift f^ctcr, in her Formenlehre, auSfü^rlid^ bie

Sficbe (159—284).

93. IV. »ejteöuttgen jtoififtctt Sorm unD a^ebcutung.

SSSörter t)erfcf)iebener 33ebeutung, bie in ber gorm gleich finb, ettua

mic i|t unb igt, ^eifeen lautgteic^ (ober ^omon^m); folcl)e, bie in

ber gorm nur äl)nli^ finb, njie ^üte unb ^ütte, lautät)nlic§.

SBörter ocrf^iebener gorm bagegen, bie fic§ in ber ^ebeutung

— fomeit bag möglich ift — beden, ctma toie ©attin unb ®e-
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maljltn, nennt man bebentungggletd^ (f^non^m); fold^c, bic fic!^

in ber Söebeutung nur d^nlidf) finb, tote ^Ing, ^trom unb j8at^,

bcbeutunggäl^nltd^ ober Bebeutnnggöertoanbt.

B. Strien be§ SBorte^ (3f{ebeteile).

94. ^te einzelnen S?I äffen. Siö^er ^atte man in ber Sprach-

lehre l^ergebrad^termeife 9—10 SSortarten unterfd^ieben: Hrtifel (®e=

jd^Iec^tgmort) ©ubftantb (oöer ^au^tmort), ^Ibjeftiü ((gigenfc^aftg-

ober SBettDort), Pronomen (gürmort), SSerb (ßeittoort), ^Ibüerb (llm=

ftanb§tt)ort), ^röpofition (SSormort ober SSer|ä(tni§mort), ^onjunftion

(93tnbemort), Snterjeftion ((Smpfinbunggtrort). ^ag D^^umerale {Qa^^

toort) §atte man balb alö felbftänbige 5lrt gefaxt, batb al§ Unterart

beö Seimorteg. ®abei rücfte man Umftanb^mort, S5ormort, Stnbemort

unb (Smpfinbunggmort toteber naiver ^ufammen unb ftellte fie alö

unflektierbare ober unbeugbare (^artüeln) ben anbcrn, ben beugbaren,

gegenüber.

®tefe (SinteKung ift beStoegen (miffenf^aftUd)) ntc^t faltbar, mei(

i^r fein etnl^ettlidieö (Stnteilunggmerfmat jugrunbe liegt. S3alb

ift bie gorm beg SBorteö, bie giejion ober 93eugbar!eit, maggebenb

(j. 33. beim S5erbum), balb bie Sieben tun g an fic§ (5. 35. beim ^0^
nomen unb beim Qal)ltüoxt), balb feine Q3ebeutung unb SSertoenbung

im @a|e (bei 5lbüerb, ^röpofition, Äonjunttion unb 5Irtifel).

9Kan !ann aber jemeilö nur nad^ bem einen btefer brei ©efid^tg-

punfte einteilen.

Tlanäimal ift 6ei bicfcr lanblaufigcn Siiiteiluug bcr (Sinteilungägrunb ober

gar nic^t jo gonj !Ior, ober boc^ nic^t folgerichtig einju^altcit. ®oä ©ubftcntio

a- 35. beaeic^net nid^t immer eine rid^tigc ©iibftana, wie ber 3lamt not^ öorgibt, a. 3.^

nid^t bei iFreube unb Sprung (100, 3 5lnm.), »irb aber immer in feiner eigen-

artigen SBeifc fleftiert, unb ein Slbjeltiö toie ijieftg be^eid^net au(^ feine ©igen*

fd^oft, fein 'Slttribut' einer '©ubfionj' mc^r, ift aber no£^ meift SSeifflgung etneö

©nbftantiöö, alfo ein grammatifd^eä Slttribut.

a) ^ie i^ntcllung nat^ Der %oxmt)cxan^txli6^text (»eugöarlelt).

Sf^ac^ t§rer 95eugbar!eit finb bie SBörter einzuteilen in:

a) SS e r än b e r l i d^ e. S^ad^ ber 5lrt ber S^eugung verfallen biefe mieber in

:

1. be!linierbare ober S^omina: Ic^, ^anm, ftark; unb jtoar

finb biefe toieber:

a) ©ubftantioe (unb Pronomina);
b) ^bjeltioe;

Süttetrin, Die beutfd^c ©ptocl^e bcr ©egenroact 7
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2. fonjugierBare ober 3etttt)örter (SSerba): bin, gebe, redrne.

b) Uitöerdnbcrltd^e ober ^ortifeln: et; iiort, für, unb, an-

b) ^le ©itttetlttttg nadj htx »eOeututtg. •

9^ad§ i^rer S5ebeutung fd^Ied^ttocg toären bic SBörtcr bagegcn ju

teilen in (87):

a) erfd^einungSbejeid^nnngen. 3)tefe finb:

1. ^ingbejeidinungen (|)an|)ttoörtcr, ©ubftantiöa): Sonne,

Stein, fiinb.

2. ©igenfd^aftgbejeid^nungen, nnb jtoar benennen ftc:

a) bauernbe ©igenfc^aften, 8«^"^^* ^^^^i fdrnJer, aber

auä) — t)erbing(irf)t, alö S)ing gebac^t — Sd)[njere, iFarbe;

ß) öorüberge^enbe ©igenfc^aften, (Sefd^e^mffe, Sßorgönge:

ärgerlidj, fdjläfrig, aber auci^ (mit einem Stnöfagemort)

bei fpringe, ftljlage nnb töieber (bingtic^ gebockt) bei

©ebanke, Sdjiag.

b) SSesie^ungöbe^cid^nungen, nnb jtoar:

1. Umfang§^(3a^lbegriffg-)beäeic^nnngen: niele, alle,

meipt, iroei, feljr, nie, aber an^ ©n^enb, umfang n. bgl.

2. SBer^ältnigbejeidinnngen. ^iefe fann mon lieber fd^eibcn in:

a) ^entenjörter, bie nnr ein SSer^öltniS jtoif^en bem 3ftebenben

nnb einem ^ing aufeer i^m bejeici^nen: haf Ijier;

ß) reine S8er^ä(tnign)örter (^Ibfianböbegeidönungen), bie aud^

eine S5ejie^ung jtoeier bem ©pre^enben gegenüberliegenbcn

^inge onlbrücfen (neben, uor, fogleir^X

(Sragcmctnc) ®tng- unb aSerpItniSbeäcid^nuti0en suotcid^ finb bic OiiBjian-

Hoifd^en) gut» ortet toic Irli, bu, er, ber, bUfer, wer? (104—107), SluS-

brficfc für bingUd^ gebadete (gigenjd^aftcn, »ic fd^on angebeutet, bic «Bftraftcn

wie Ärmere, ©ebanhe. — ®ic 3nterie!tion gibt ein ÖJcfü^I toieber.

c) ^le Einteilung nat^ 5er »ettoenbung Im Safte.

^aä) ber ?lrt enblid^, tt)ie fie bei ber (Sajbilbnng öertoenbct

jüerben— *@a§' im big^erigen Sinne oon 'Äufeernng' genommen (287)—
jerfaHen bie SBörter in (89):

a) 93oIImörter, nnb ^toar in:

1. fa^bilbenbe: dBi! £arl! Äomml
2. fafegliebbilbenbe. ®iefe liegen firi^ nad^ ber Slrt ber ©a|«

glieber »ieber fd^eiben in:

a) ©a^gegenftanbgmörter (©nbje!t8tt)örtcr, (Subftantibe): xd^

(fpredje), ber Stein (fdUt), iJrei (kommen).

ß) ?lu«fagcnjörter (geitmörter, SSerba): (bie Ulß) geljt, (bie

Uljren) geljen.
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y) ^b^äitgetüörter, unb jtoar

aa) gu @ubje!t§toörtent („SSeifügetoörter, 5rttrt6ut8toörter"):

(JDer) blaue (^oikY; ßöntg (^arl fi^gt); (te ^Äork)

bes ßjontg« (fterf); (ber iHotk) Ijter (fäjtegt oh)*

ßß) äU 3^it^örtern („ergänjungg^ ober CbiehätDörter"):

(JDer iBrunnen tft) tief, (iDer Stein fdllt) raf4 (Der

Sager T^tegt) ba0 IRelr» (J)er ^err rooljnt) ijter»

SBcitcr glicbcrt man nad^ ben Icttenben ^au|)ttoortortcn (©ubPotttiöcn, Slbicf"

tiöen itnb ^artüeln); bofiet ergeben fid^ 2lB]^än0Ctoörter atocitcr Älaffe unb
baninter — neben ben JÖeifügetoörtem jnjeiter klaffe (boa Änbenken be« gxD^tn
fiüntga) — noc^ bic neuen &mppm bcr abicftiöbeftimmcnjben SBörter (ber
ftcf biouje Fimmel, htv i^fer trelmtrdjeÄanfntann, elu toegtn feines X«l^-
?tnn» nnjUDeriäfftger ©epfe) unb ber Ijartifelbeftimmenben SBörter ((JBr

jleiit fa|f oben).

3e nad^ bem Bwfontmen^ong gel^ört al^o bosyclbe SBort oft ben öcrfr^tebcnpen

SlBteilungen an: Der fiönig ir^rrfi^: ©ob ^eer Xiea fiönlga (legt: ©a» ^eer
getjordjt bem €5ntg.

b) gormtüörter, unb gtoar:

1. Betorbnenbe (öerfnüpfenbc): unb, tpt;

2. unterorbnenbe: für, ans; bag, raelL
93ei biefen bret ©inteüungen beden fid^ bic @tbkU nur teiltocifc; bie @r-

ft^einungSbeaetd^nungcn finb ö-erönberlid^, bic S3c5ie^ung§Be5et(^nungen giemli($

unöcränbcrlid^. ®ie ©rfd^einungäbejetd^nungen fclbft mieber, hk ©ubieüöttjortet

fmb, tocrben bcüinicrt, unb cbenfo gcmiffe iöeifügnngcn, bie ^iä) an fie anjd^Iic&en

(OBln alter üonn). Sie ?tu§fagenjörter »erben foniugiert (finb 3eittt)örter).

d) ^toeDntö.

S^el^men roix aber affeö äufammen, fo lieben- ftc^ bod^ üter f^aupu

fäd^Kd^e SBortHaffen einl^eitltd^ §ert)or: 1. ©ubftantiöe ober ^anpU
Wörter (^ingbegetc^nungen unb ©ubjeftttJörter mit eigener gtejion; baju

bie erftarrten Pronomina personalia); 2. ^Ibjeftiöa ober S3ein)örter,

auc^ (jigenfc^aftgnjörter (@igenfd)a{t§be5eici§nungen unb eigent(irf)e@ub=

ftantiübeifügung§n)örter, ebenfafl§ mit eigener glejion) ; 3. 35 e rb a oberßei t*

tt)örter(?luöfQgen)örterober^räbifat^n)irrterunbpufig35organgS:^

bejeic^nungen, ebenfaHö mit eigener glejion); 4. ^artüeln ober Um-
ftanbS tt) ö r t er ,au^allgemein „^boerbien "ge^eigen (eigentUd^eSSerl^ältni^

Bezeichnungen unb urfprünglid^ Erläuterungen jumßeitujort, unfleftierbar).

ÜJät biefen öier klaffen lägt fic^ bequem au^fommen. ®orum
legen aud^ toir fie überall jugrunbe, toenn n)ir i^re 9f{eil|enfoIge au§

SRücffid^t auf bie ^arfteüung auc§ man^mal Oertaufd^en.

95. »erfr^lebbarfclt ber einteilungägrcttscn bei ben brei Wntcrfil^elbungö«

arten. Slbgefe^en öon htm *lKangel, ta^ fie etwo beti Stoff nid^t oöllig er}(^öpfcn,

^aben äße biefe brei (Einteilungen ben 9kd^teil, ha^ fie feine fc^arf abgegrenaten

©ebiete. liefern, fclbft tocnn mon, ioie bieg immer ©runbfa^ fein mu^,
iebeä SBort nur in einem borliegenben ©afte betrachtet.

7*
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a) 9lni tocnigllcn ©d^totcrtgfett mc^t in bcr ^inftd^t bic ©d^eibutiö naäi

ber f5form. ®tc bcflintcrbaren itnb bic fonjugierBorcn Söörtcr finb tinter fid^ unb

üon ben unöcrönbcrlid^cn SGßorttormen meift leidet a« ft^cibcn. Witt einiöe Un-

ftd^er^eit fieftc^t bod^. ©ott man ein ^artiai^) toie gebenb unb gegeben ober

eine Jßcnnform toic geben alä 5«onicn ober alä 3eitnjort§form Äuffaffcn? »t§

ie|t »or man meift geneigt, biefe »ilbungen alä a«nt Beittoort gehörig onaujc^en,

unb man ^at tot|ö(^Ii(^ bie Snfinitiöe unb bie ^artiaipien fogar olö Stuäfage-

formcn bcä geitttjortä aufgcfül^rt. 2)a8 ift aber ni^t a« biöigen. 9lIIe bltje

formen finb 9?ominalbiIbungen (275), unb fie nehmen unter biefcn i^rcn ©c
noffen nur beSwegen eine befonbere ©teßung ein, toeil fie bon jcbcm Seitwort

abgeleitet »erben !önnen, unb »eil Erläuterungen boau bur(^ bie SBiüfür ber

entwidlung meijl onberä an fie angegliebcrt ttjcrbcn alä an bie getuö^nlic^en

g^omina (OBr foUte btef« Sadje kennen, aber Die fienntnla blefcr Sodie).

2tter e« ift nod^ etwog itotiH^a^- ©ott man SQgortformen wie abenb»,

anbers no^ alä beftimmte SiJominal formen ober alö felbftönbigc unöerönbcr-

lid^c »Übungen anfe^en? 33eibe Sluffaffungen laffen fi^ öertreten, unb M
@d^ttjan!en, ob man formen »ie abenb mit einem grofeen ober einem fleinen

«nfangäbut^ftaben fd^reiben foHe, beweift had jd^on aur Genüge.

b) »icl flicfeenber ift bic ®renae ah'tf^cn ben Älaffen, bie man in mä'
fid|t auf bie S3 eben tun g unterfd^eiben !ann. SBaä eine bauembe eigenjc^aft

beaeid^ne unb toai eine oorüberge^enbe, ifl nid^t fidler a« beftimmen, fo awm

»ciH)iel nid^t bei SBörtem roie matten, fdflafen, ©ang („einmaliger (^ang"

unb „Gangart" eineä Sreenfd^en). iDtefer femer ift ein reincä ®eutettort in

einer »erbinbung mie ©lefer iWenfr^, aber bod^ aud^ eine 2)ingbeaeid^nung in

einem ©a|e teie Dlefcr gefSUt mir. (Sine garbc enblid^ !ann man alä ©igen-

f^aftäbeacic^nung auffäffen; fofcm bic garbe aber aud^ etwaä ©egenflänblic^eä

ip, baä einen gewiffen 9^aum erfüllt, ift fie au^ eine ©ingbcaeid^nung.

c) ®amit berührt fid^ mefentlic^ bic IXnfid^erl^eit, bie bei ben meiften SBÖr-

tem ^infic^tlic^ ber SSertoenbung im @a^c ^errjc^t. H)el| ijt SBcifügetüort in

einer (^xnppt mie ber melge Ädjnee, bagegen ergSnaungämort in bcr »er-

binbung ber Sdjnee tft melg. Unb wenn id^ enblid^ fagc baa MIeige blenbet,

fo ijl eS gar ©ubieftämort. iMagregeln ijt cbenfo ein ©oögegenftanbäwort

in einem ©afte mie Die üSaßregein waren nnnßtlcy aber Sluäjagewort in bem

©ofee Ate mogregeln febermonn, ber t^n nldjt ju «Jillen x%

®ett)5^nli(^ gibt bie fjorm freiließ an, welche SBortflaffc öorlicgt: enttteber

tritt ein ^omimort baau (lia» Älau), ober bic (Snbungcn finb oerjd^ieben (ti^

maßregele; ben iMagregeltt; blau : jBlänt; befr^etben:<8eri^elben-

^Bit) 3tber ©prad^cn, bie (Snbungen wenig ober gar nid^t fennen, bieten biefe

^anb^abc nid^t bar: franaöfijd^ l'attaque unb 11 attaque, cnglijc^ the hope

unb I hope geben nnr einen jc^wod^cn begriff oon ber 9lrt, wie bic 3)inge in

ber grage äu|erlid^ übcr^au^t liegen fönncn.

Shir in einem gfatt unterje^eibet man au^ im ®cutfd^en uic^t no(§ über-

Pffigcrweife burt^ bic fjorm, bei \>tn ^r6j)ofitionen, Äoniun!tionen ml)

gewöhnlichen '2tboerbien'. 2)ieje brei finb nSmlid^ alle nur eine cinaigc SBortart,

i^rer gorm unb i^rer »ebcutung nad^, unb nur i^rc »erwenbung ijt Dcrfc^icben.

SBir nennen fie allgemein ^artifcl (ober genauer, aur Unterfd^eibung üon ber

3ntcriemon,ja^gIicbbiIbenbc «(Sortifel). ®ann ijt aber bic ^rSpofition eine

^artifel, bic auföKig nur mit einem Hauptwort öcrbunbcn ift, unb bic Äonjunftion

Wieber eine ^ßartifel, bic in einem öorliegenben %aU a»ei ©egriffe (awei 2ö6rter)

ober awei ^cjamtDoriteaungen (awei ©ö|e) in bejtimmter SBcife »crbinbet.
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Sefonberes.

96. Sß0rtöUt>utt8 mh Bortbleßung mh l^ve fJJto^Urftett

©llfömlttel. 3m befonbcren %t\i ber Söortlel^te ifl ju bemerfen:

1. bie %xt, tote bte SSortKaffen gebtlbet tperben, bte SBortbilbung,

2. bie 5(rt, iüte fte bei il^ret SSerloenbuiig im ©a|e öerönbert toerben,

bie giejion ober SBortbieguttg. greitic^ ge^en beibe oft ineinanber

über: bie Söilburtg ber SJ^e^räa^lSformen beim |)au|jt* unb gürioort

unb bie Silbung ber Seitformen beim geitmort fann ol§ SBortbilbung

unb aU SBortbiegung angefel^en merben (110 I ?lnm.; 160).

Söeibe 5lufgaben, bie ber 333ortbtlbung hjie bie ber SBortbiegung,

löft unfere ©^rad^e benn au^ teilmeife mit benfetben 2KitteIu: 1. burd^

iBeränberung ber Stammform: trinke : ©rank, trank; ißanb:

iSänbe, banb : bänbe; 2. burc^ Einfügung oon (Snbfitben:

Sijnetb^r : fdjneibief , ^ßtjung xtiiUn; 3. bur^ 8«fammcn-

fteüung einer SBortgruppe: Sdjnt^roerk aus flolj; tdj xütvht

kommen» S^iur ber SSortbitbung bient bie Einfügung öon SSorfilben

(C^ßbtrg, ergreifen) unb bie 3ufammenfe^ung (Canbesförpt,

6abepla^, Sprtngtngfeib). ®od^ berührt fic^ mit ber Einfügung

ber SBorfilben au^ mieber bie SSertoenbung ber gürmörter in gäHen

roie x^ gab:^r gab, hitr gaben :Tie gaben.

eine gleichzeitige aScrmcnbung öon meuteren ber öenannten SKittcI finbet

man c^er bei ber SBortbilbung aB Bei ber SBortbiegiing: ^anbibf trtnbe,

i8onb:ii«rbünb», ©elUUtBitelltg; ^ana:^^u\tv, fiank:Äänb«,

gBb«:glbp, kam:bäm«; iFä|jr«:fäirt
ms Untcrfd^ieb ifl bagegen bcmerfenStüert, ba| B« ber SBortbilbung ber

©toff Befd^rönftcr ijt als frei ber ^Ui^wn; ©ubjiantitja, bte feinen «ßlural

bilben (163), ober Pronomina, bie leinen ©cnctio '^abcn, finb Sluäna^mcn, toä^-

renb nit^t ju jebem SBort alle Slbleitungen gebilbet »erben fönnen; tro^ grän:

grünen gibt e3 fein »höhnen (nur fK^ erbft^nen), trofe Steigung neben

feigen fein *®e^nng, aber «ege.^ttng. Sluf bie äBeijc belommen bie ©uffije

oft eine anägejjrogte SSebentung wie a^b. -ahi, baS S9oum!oirc!tiöa bübet (120).

A. ®te SBortbilbung*

I. »ndemeines.

97. Übcrfi^t. Sm beutfd^en SBortfd^ofe gehören oft mehrere

©Heber gleic^geitig nac§ Saut unb nac§ S3ebeutung enger jufammcn;

fo fteUt fid^ transltdr 5« fla««; iFretljett, befreien, freUtrlj ju

frei; unb mit lOater ^ängt nic^t nur »aterltt^ äufammen, fonbem

auti^ Daterljan», ^aterlanb, tjaterltebenÄ, ^Paternnfer fomie

oaterlanbifi^^ ^Daterlanbsnerteibtger, t)aterlanb«ltebenb,
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üaterlanbsxjergeffem ®tefe gufammengc^örigen ©lieber nennt

man bann öertoanbt nnb i^re (Sefamt^eit eine SBortfamiUe; fo

Btiben ®ur, ttertfrlj, f;terr^en, tt^rletn, vertiert, flaustter,

Klagettßr ©lieber einer gamilie nnb Staöt, ptabttfdr, Stäbter,

Canbptabt, ^arftabt ©lieber einer anbern.

®a6ei ift 5. S3. :^auß bie ©rnnblage für bie gorm ijänsli^r,

pttgltäj tüieber bie ©rnnbtage öon ^änslirbkett flau« nennt

man beS^alb bag ©rnnbtüort üon Ijänglt^, nnb IjänsUdr um-

gefe^rt eine ©pro^form ober Slbleitnng öon %ug. ©ine SBitbung,

bie üon feiner anbern abgeleitet toerben fann, l^eigt (erftarrteg) ©tamm==

wort (Urtoort): tinb, iPürpt, Cßumunb, unten, feljr»

SBei ben ©liebern foldjer ©ru)))3en lommt nun gtoeierlei in 55e-

trad^t: i^re gorm unb i^re gegenfeitige S5ebeutung. Seibeg ^aben

mir im folgenben gu unterfud)en. SBir beginnen unferem gett)ö^nlirf)en

©ange entf|)rec^enb mit ber grage ber S5ebeutung, bie man auc^

nennen fönnte bie grage nad^ ben 3n}etfen ber Sßortbitbung.

1. ^tc S5ebeututtö ber ©eMlbe.

(^ie Qtotdt ber SBortbilbung.)

98* ^Ueberuttö» @ine buxiS) bie SBortbitbung neugefd^affene

gorm ^t eigentlich ftetg ben gn^ec!, einen anbern SSegriff auggubrürfen

alg ba§ ©runbtoort.

®op:pelgebilbe iüie bie ßwfttutmenrüdung unb ßufammenfe^ung

(103, 1. 2) bejeid^nen junäd^ft aud^ immer eine S^erbinbung Oon jttJei

^Begriffen; aber au§ berartigen SSerbinbungen entn)icEeIn fid^ leidet

einheitliche (Sinselbegriffe, bie balb enger finb alg ber 93egriff beg

®runbtt)ort§, balb ujeiter: (IDbadjtgeben entfprid^t bann innerlid^

einem SöSorte tük Datljen, Srtjmefterfotjn einem SBorte toie $leffe,

^aterlaub einem 5lu§brud£ U)ie ^etmai
SBefonberg infolge ber §rbfd^U)ärf)ung be§ urfprünglid^en @inne§

ber S&ilbung§ftlben bejeid^ueu fobann bie bamit gefd^affenen ©ebilbe,

bie 5lbleitungen im engeren ©inne, meift nur eine fleine SSer*

fd^iebuny ber SBebeutung.

^ie bur^ bie Söortbilbung ergielte S3ebeutung§änberung fann

nun me^r öu^erlid^ fein ober mel^r innerlid^: bie öufeerli^e befielt

nur in bem Übergang au§ einer ber Oier SSortllaffen in eine

anbere,bieinnerlid)einber(fonftigen)SSeränberungbe§2Bortfinng.

a) Üftcroaitg in eine anbcrc SBortfJoffc.

99, ^ie elttfrfilägiöett SEßortflaffen unb \l)xc öeöenfelttöen

Öesle^uugcn, a) 35om allgemeinen ©tanbpunft unterfd^eiben toix
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^cutc, tme crtod^nt (94d), öicr grofee SBortttaffen. ^iefe ftnb anä)

in ber SBortbilbung tcid^ttg uno augeiitanberju^alten. ^er ®ang ber

©itttDicftuttg unb wer l^eutigc ©tanb ber Sßer^ältniffe (e§rt ung barüber

foIgenbeS.

^ie Söesetd^nuitgen für ©rfd^einungett, bte fd^ott abtoanbtungg*

fä^tg ftnb (94d), toerben auc^ burd^ felbftdnbige 93ilbung§mittel tn§

Seben gernfen; bie Söejei^nungen für Söesie^ungen bagegen, bte a\t6)

ntd^t gebengt toerben, ftnb einjeln ober in einjelnen ©rnppen aug be-

ftimntten gönnen ber erfc^etnnnggbejeid^nnngen (toie Itnkö, tüetl)

ober aug Sßortgm^^en (toie anptatt, glüikUx^ernjetfe, fürtna^r)

ober ang @ä^en (e« fet ib^nn bag, bitte, fr^etnt's) erftant

(138ff.). (ginige SSejie^unggbejeid^nnngen (toie ba, jjter, xjor, neben)

fd^einen einer fold^en @r!lämng ju trogen; aber ein ßwtüdEge^en anf

öltcrc ©prac^jnftänbe geigt gleich untoiberleglid^, ha^ fie fo giemlic^

bie gteid^e ^erfnnft ^aben.

^ie (Srfc^einunggbeseid^nungen felbft jerfaUen toieber in bie

®m^)^en ber ©ubjeltgtoörter öunöd^ft (Subftantiöe), ber öeifüge^

toörter (eigentlich nnr ^Ibjef tiöe) nnb ber SlugfagetDörter ober Sßerba;

baüon fd^liegen fid^ bie beiben erften aud^ ber 5Irt i^rer S3ilbung nad^

toieber nä^er ^ufammen, toä^renb bie ^ngfage* ober geitnjörter i^re

ganj eigenen Söege ge^en (149).

b) §inft^tli^ i^rer §erfnnft befielen aber enge Sejie^nngen

jtoifd^en allen Oier tiaffen. ©inmal bilben bie §anpttoörter Oielfad^

bie ©rnnblage für 93eittjörter unb für ßeitioörter. '5)ag ift ganj felbft=

öerftänblid^: fo oft ein ^anpttoort alg ^Beifügung Oertoenbet n)erben

fon, l^at eg 5lnla§, fid^ in bag ^etoanb eineg SJeitoortg gu ftedEen

(O^olbtbte golbene ^Ijr), unb fubalb eg ^tugfagetoort toerben foll,

ntu6 eg a(g ßeitroort auftreten (Sdfnetber : er frtjnetbert)* 5Inber*

feitg toerben ©igenfd^aften oft einem Ding in ©a^form gugefproc^en:

ein SöeitDort ntufe bann alg 8eittt)ort erfdfieinen (grün : bte ^lefe

grünt; njarnt : bte Sonne ernjürmt bte ^be); feltener loerben fie alg

©runb einer 5Iugfage bienen unb burd^ ein §aupttDort auggebrüdEt

loerbcn ntüffen (blau : bte ßlaue bes ^tmmel« tut njofjl). 5lber aud^

bie Seittoörter !önnen in boppelter SBeife Oon i^rem urfprünglid^en

3iel abgebrad^t toerben: bie Slugfage fann alg attributioifd^e öefammung

ober S^lebenaugfage neben eine anbere 5lugfage treten (bie§auptaugfage);

bann toirb fie aud^ bie üblid^fte gorm ber Sriebenaugfage, bie beg „Sei*

toortg", annehmen (ftngenb). ©ine 5Iugfage !ann aber enblid^ aud^

^runb einer anbern ^ugfage loerben ober ßiet einer Xödgfeit: in beiben

göHen mu§ fie in ber ©eftalt eineg ©ubjeftgttjorteg im tt)eiteren ©inne,

in ber ©eftatt eineg ^aupttoortg, erfc^einen (Sang: 94 e. 100 5tnm.).
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100. ^^agemclttc gorm bc5 Mtvtnttä, ©olc^c Üöergänßc boHaie^cn

fid) aud) l^eutc noc^ allgemein öor unseren Stugen. di lol^nt ftd^ bal)ct, bie

©rfd^etnung in größerem Umfang ju Bettad^ten:

1. S" «ttcnt (Sa^c 4IUtn 4Ftnger tat mir mlj fönncn toir welr nod^ al§

SuBfiantiö auffäffen; toenn ein Äinb bagegen öon feinem roitj^n 4Ftnger rebet,

bcfltniert e§ biefeä ©ubftantib h)ie ein Slbieftib, unb ä^nlid^ öerfS^rt bie Ura-

gangSfprad^e mit einem SlbücrB, »enn fic fic^ ^Jügungen erlauBt njie (IBtn tetl-

roetfer ÖErfoig. 3n bem ©a^e bagegen J3ie üa^t miaut n)irb bie Sautnac^-

a^mung miau cinfad^ fonjugiert, wö^renb ha^ gang. glcid^artige maumau, »enn
c3- ben |>unb Beaeid^nen foK, frifd^weg nad^ SIrt eineS ©ubftantioä befliniert wirb.

.t)ier l^aBen toir einfädle ÜBerfü^rung in hk entfprec^enbeJJIeEion (©uBfiantib-

obcr Slbjcftiobeflination unb Äoniugation) ; baBei ift bie ÜBertragung eigentlid^

nur bog nad^trä glitte äuBere S^^^^ fii^ ^^^ fd^on gebanflid^ fertige ÜBet-

fü^rung. @rft nad^bem man in bem @a^ Der OBrfolg mar nur tellroelfe biefe^

ttiirozi^t aB Slbjcftiö füpe, fonntc man beüinieren ein t^tinj^tf^r QBrfolg.

2. S^^ ÜBerfA^rung cineä SBortBegrip in eine anbete SSortart !ann man
üdf) aBer aud^ einer SSerBinbung ouä mel^reren SSörtern Bebienen. SBöl^renb

bcr ®icf)ter fagt ©er ^Immel blaut, Braud^t ber 9lIItagämenfd^ hit gorm ©er
•Qimmel t^ blau. SBer auftritt toie ein ^err, bcr fpisif ben ^errn ein

^^äd^ter fiäli M)artje (=n)adit): fo erflören fid) auc^ f^ügungen (371) toie ti^

tm ©ten(i (=bten£L tftj martje Äpajj (=fpage). ^ier liegt alfo immer eine

SSortgrupt)e bor. bie^orftufe für bie gwfömmenrüdung (103).

3. ©onft Brandet man gur IXBerfufinmg cineg SBorteä in eine anbere SBortart

Bufammenfegungen ober Ableitungen. SBer Bettelt, ift ein ßetteltttatttt

ober iBettUr, mer puftg trunfen ift, ein ®runkßn&0lti; ben Sringcr, ber

fd^mcrat, nennen mir einen frtjmerjl^aflun ober einen f^merj«nticn grtnger.

2Sa8 fIcBt, ifl ein ßUbeutttf^I, unb toenn iemanb aBreift, f^jred^en toir bon
feiner ^ibttift. S)er S3egriff enblid^, ber bur(^ ba§ Slbjeftibura frei »icbergegcBen

toirb, l^eiBt gegcnftänblic^ gebadet bie J^TCtitltit

»ebcutung ber «bftroftcn, Deö Sttfinltlt^ö unb bcö ^ortisliJS. SBir

treffen fogar eine Befttmmte SBortgattung unb jttjei Befannte SBortformcn
on alä fte^enbc äRittel für biefe ÜBerfü^rung eine§ SBorteä in eine anbere Sort*
art: bie SlBftrafta, fomie Snfinitib unb «Partiaip. ®ie Silbungen, hit einen

nit^t gegenftönblid^en Segriff, toie i^n SSerBa unb 9lbje!tiba auöbrüdfen, al8

ÖJegcnftanb barfteHen, i^n fuBftauHbieren, l^ei^cn ABftrafta, unb ic nad^bem
biefer ^Begriff awnäc^^ burd^ ein 9?omen angebeutet war ober burd^ ein ^erB,

untcrfd^eibet man SJominalaBflrafta, mieiFrelljett, Sauberkeit, (tt^rlflentum,
filnbljelt, unb SSerBoIaBftrafta, toie irüt^rung, iOerljängnlg ufm. ©in fold^eö

SSerBaloBftraft ift aBer oud^ ber ^nfinitib, ber btn in einer SSerBalform toie

fprlngt, meinte enthaltenen 95egrif fuBftantibiert in ber Sform ba» Springen,
bttB ^Meinen, gerabe toie haä bk Sluöbrücfe Sprung unb üelnung ja aud^

tun. ®aö 5ßartiai^ bogegen ift eine au fold^en SSerBalformen gehörige Slbjeftib«

form, nit^t tk einaige (133), aber hk näd^ftliegenbc.

b) 16ebeutung^önbcrung innerhalb einer äßortnaffe.

101. ^ie innere SSerfd^tebung ober bie SBciterbtlbung, bti

ber ein SBort niemals ben treig feiner SBortüaffe berlägt, ein ©üb*
ftantit) alfo immer nur n)ieber ein (SubftantitJ qu§ fid^ l^erborbringt.
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ein 5Ibjefttö itur ein ^Ibjeftiö, unb ein Sßerb hjteber nur ein SSerb, tft

felbft tt)ieber öcrfd^iebener %vt,

1. ßunad^ft tüirb burd^ bie innere Sßerfd^iebung bagfetbe erreici^t,

nja§ fonft burd^ eine einfädle Sßebeutunggänberung erjielt tt)irb (2e).

SSie id^ ben ©fei nad) feinen langen Dl^ren £ango^r nennen tann

ober ein ©olbftürf nad^ bem aufge^rögten gürftenfopf einen Napoleon
ober nad^ ber oufgeprägten ^one eine Ärone, fo bejeid^ne id^ mit

ben Derf^iebenen 9J?itteIn ber SöortBilbung balb einen SKenfc^cn aU
fiapttän inv Bzz (SufammenrüdEung), bolb ein Xier aU Sdinabel-

thx ober alg ÄmetTenbar, balb benenne id^ SD^ünjen aU ©Borg«-
taler (gufammenfefeung) ober einfa^er nad^ bem aufgebrüdten Qtu

d^en al§ ßrenjer „2Künje mit bem Äreuj" ober a(§ Settifer ober

Beljner (Ableitung).

2. ®ie innere SSerfc^iebung erfüllt aber nod) anbere Qto^dt: balb

oerlei^t fie einem S^egriff mel^r S^iad^brudE, Oerflörft unb Oergröbert

i^n, ba(b fd^mäd^t fie i^n ab unb Oerüeinert i^n, balb toerfe^rt fie

il^n in fein Gegenteil uff. 5lber biefe üerf^iebenen Wirten ^aben

ein Oerfd£)iebene§ UmfangSberei^; bie eine trifft aüe Sßortüaffen,

eine anbere n)enigften§ metjrere, eine britte öielleid^t nur eine; ha&

^dngt teilö mit bem SSefen bcr bon ben einzelnen Sßortüaffen be*

5eid)neten Segriffe gufammen, teilg mit ber äußeren gorm ber SBort*

«äffen.

a) (gltt ©cftfiledfttöuntetftftleb finbet fid^ nur bei lebenben SBefen,

er !ann alfo §ier ^erüorge^oben n^erben, hxauii^t eg natürlid^ aber

nidfit: Söörter tt)ie ilenfdj, fitnb, jDferb, üans laffen baS natür-

(id^e ©efc^Ied^t unberüdEfid^tigt; bei einigen Tierarten, mo bie mann*
(i^en Xiere feltener finb, geben gormen mie OBntertdj, (fb'dn\txi^

ha^ mönnlid^e ©efd^Ied^t augbrürfli^ an; bafür ift \>a^ toeiblid^e um

fo häufiger angebeutet bei HJZenfc^* unb Xierbejeic^nungen: fc^rift*

fprad)Iic^ burd^ gormen mie iFfir|ittt, ©iebtn, ©felin, ätter hu
Sdjmibttn .grau (gräulein) ©djmibt", munbartlid) ^od^beutfd^ burd^

bie entfpred^enben gormen bte Matern „bie grau SKaier", nieber*

beutfd^ bur^ öilbungen toie bte Mzhx\Ait („grau iWeier"), bte

ßbkfdje „bie Äödt)in". Sf^ö^ereg 5Ibfc§n. 119.

b) ^ugbrüde für eine 2JZaffe ober eine SUlenge gibt eö bei ben

oerfc^tebenften ©egenftänben; man nennt fie ©ommclnatnett ober

lolleftioa. 9Xug ölterer Qtit gel^ören bal^in gormen mie möljrirtji

§eute bilbet man fie meift mit ber SSorfilbe 05 e- unb mit ber in

oielen gdßen bamit oerbunbenen ©nbung -t (®etter, Ü^ebirge)

unb möglic^ft aurf) mit gteid^geitigem Umlaut (d^ero äffe r, ^tiänht);

öereinselt finb 8ufammenfe|ungen mie Stran^merk, ^teirieng
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unb Übertragungen anbcrer §lblettungen, toic bei ben gdUen ^ziitxtl

unb ^adjbarfdjafL SSeitere§ 5tbf^n. 120.

c) ®ag Gegenteil eine§ SBegriffeg bagegen fönntc an ftd^ überall

burd^ ein SJ^ittel ber SBortbilbung angejeigt toerben. 2Bie al^ Säegrif f

(fubftantiöifd^) bem „§a6" bie «Siebe'' entgegengefe^t ift, fo ift ja

au^ (öerbal) „id^ lebe" bag (Gegenteil öon „ic^ fterbe". 2)ennod^

^aben ftdö bei ben ^Serben nut einzelne befonbere 5lnfö^e ju fold^en

Äejeid^nungen be§ ©egenfaJeS enttoidett: entlabe neben lab«,

entfalte neben falte, entniaffne neben toaffne, migaäjte neben

axljte, mißbillige neben billige; entfdjulbige neben beft^nlbige,

entwirre neben tierrairre, entmutige neben ermutige, binbe

lr>0 neben »erbinbe (binbe an). S3ei htn ©ubftantiöen unb

5lbjefttt)en bagegen finb formen tote üi^gunlt, iHngunft unb

lineare, unklar unb unertji gcin§ geläufig; auc^ nii$t erfdieint

l^ier in 3ufammenfe|ungen tt)ie $lirijt4)[ri|t, ^id^traiffen, bagegen

bei ^Ibjeftiöen unb SSerben nur in freier S^erbinbung (nidjt r4jön,

i4r fdjlafe nirljt). 9^ä^ere§ 121d. 136,2c. 158.

d) ^lu^ bie JBetftätfuttö beg Söegrip !önnte atte SBortflaffen

gteid^mäfeig treffen, aber fie finbet ftd^ üornel^mlid^ nur bei ©ubftanäöen

unb Slbjeftiüen. ©inen gewaltigen, ungett)ö§nlid^en SJ^enfd^en fann

ici§ furjtoeg nennen einen ^iefenmenfttjen ober einen Übermenfdjen,
einen großen Gauner einen (IBrj^gauner; unb für ,,fe§r bürr" brautet

man fpinbelbürr, für „überaus e^rlirf)" grunbeljrliir/ für „fe^r

bumm" erjbumm ober (iorkbumm. ©o feifet e§ auc^ ilranfang,

i^auptfpag, fleibenlarm, urgemütlitlj, ubergrog, pteinalt,

kreufbrat), blutfung, tobunglürklic^. ®ie SSerftärfung be§

S5egTiff§ wirb alfo l^ier auägebrürft burd^ mannigfad§e meift noc§ auf

einen Heineren ^ei§ üon IJormen befc§rän!te SSorfilben, bereu

S3ebeutung in biefen Sßertüenbungen meift erft Verallgemeinert tourbe

(102 c).

Sei ben Serben bagegen Werben Unterfd^iebe wie jwifd^en „ge^en"

unb „laufen", „fe^en" unb „gaffen" feiten mel^r burd^ bie SBort*

bilbung wiebergegeben; ]§ödE)fteng loffen ftrf) nod^ SSörterpaore ^ier^er*

gießen wie raufen : rupfen, jielren :jürken, mucken :muxkfen,

frljluxken : fdjlurkfen, enben: uollenben; aber aud^ bei biefen

wirb bie S3e5ie^ung nid)t me^r lebenbig gefüllt. (SSeitereS 121a.

136,2. 154,1.)

e) S3ei ber 5(bf(!)ttiä(^Uttö ^errfd^t ütoa^ gröfeere ©leid^^eit; aufeer

bei ©ubftantiüen finbet ficC) .§ier§erge^örige§ bisweilen au^ bei 5lb*

jeftiben unb ^Serben, ©in fleineS Ä'inb l^eifet etwa Bmergkinb unb

fiinbfljen ober fiinblein. ^iefe formen nennt man feit alter
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3ett ^imittutlöa ober SSerfleinerungötoörter. 3ur SBerKeitierunQ

ber ©ubftantiöa bienen ^auptfäc^üc^ bie ©nbungen -lein unb

-djzn (121 c).

S5ei ben ^rbjefttben fommen nur toentge gortneit in Söetrac^t

(136,2): ältltdj ift fo ötel at§ „mä^ig alt", kränkltiti:Jo öiet alg

„leidet fran!", rötltrtj fo oiel al§ .fc^toad^ rot"; meberbeütf^ ift

fadjteken „fad)td^en" ®tnjag ja^Ireic^ere S5etfpiele fteKt ^ier gerabc

ha^ fStxb: fälteln neben falten, tröpfeln, ladjeln, Irüfteln,

fpötttln, tänjeln u. bgl. (155, 1). Unb bie ^nberftube, bie fct)on

bie gornien d^ntfel .Keines ®ut(e)§", fobele, letfele auf bem

©eroiffen §at, fd^afft anci) ^ier gans neue ®ebilbe toie geltele?

fdjlafele!

f) ^le ^onilJavotiOtt (Steigerung) ift nur ben ^TbieWüen unb 5lb*

uerbien(n)ettert)orn, befferrerljtß) eigen. SDieleSBörter unterfd^eiben

(136,3) neben ber (SJrunbform (bem ^ofttio, frljön) ^mi weitere

(Stufen, bie erfte (ben Äom^jaratiü, bie Sßergleic^Sform: fdjöner) unb

bie ätoeite (ben ©u^erlatiü, bie §ert)or§ebung§form: fdjönft). ®er

^omparatiO Oergleid^t immer nur ^toei begriffe miteinanber (3dj hm
gröger als meine ßrnber. fabeln tft leixljter als ßeirermattjen); ber

©uperlatit) bagegen f)ebt einen begriffaug minbeftengbreien f|erüor(Afien

tpt öer grö^e OBrbteil flier tft iier iFlng am ttefften); nur in üoI!3«

tümli^er 9fJebe oergleid^t man bamit an^ atoei ^Begriffe (iFran üüüa*

^at jmet förtrter; bie ältepte Ijeigt ßerta, bie tüngfte Cottdjen),

35eibe merben aud^ in freierer SBeifc gebrandet, ^er ^ompa*

ratio bejeid^net bann mand^mal einen ©rab ber ©igenfd^aft, ber nur

im Sßer^öItniS gum Segripgegenteil I^ö^er ift, fo 5. 95. in SBenbungen

mie ron befferer ^Familie („über fc^te^t fte^enb"), feit längerer

Beit, in kürzeren Bmifrljenränmen, in reiferen Saljren, in

Ijjö^erem Alter, ein Ijöljerer {Beamter; im borigen Sa^r^unbert

mar biefer ©ebraud^ eine geitlang bei ®idE)tern fel^r beliebt: HPer

nannte bir öen küljnerenilann, kr jnerft am üapte Segel erljob?

(mopft.), JDeutfdjcn felber füijf i4r endj ?n in bie ftiilere ^oljnnng

(§erm. u. ©.). ®er ©upertatio beäei^net bagegen oft aud) nur

einen fel^r ^üf)en ®rab, mie in 9ieben§arten bei fdjönliem Better,

biUiglte $)reife, gemiffeuljafteite ßebiennng» ^ag ift bie

golge einer Übertreibenben Verallgemeinerung.

g) ^ftiottöart. dagegen njerben bei aEen Segriffen, bie eine

51 äti gleit bejeic^nen, bie Oerfd)iebenen formen auSetnanbergel^alten,

unter benen btefe Xätigfett Oerläuft. 3«"äc^fl P^^Ö* fi^ ^i^fe^ beutlid^

beim SSerbum au§, in jioeiter Sinie audt) bei oen baüon abgeleiteten

©nbftantiuen. @o ^thi id) erblülje im ©egenfa^ oon blülre Den
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beginn ber ^ätigtett l^eröor, rerblülfe ha^ @nbe; fo fte^t aud^

einerfeitg jerglülye neben glü^e, txj^zhz neben bzbZi entptetre

neben hz^elje ober (lelje, anberfeitö »erijoUB neben Ijalle (153.

155).

@obann gibt erfil)flage ba§ ©rgebnis an, lüeld^eg bie §anb*

lung ir^ frl)flage nad^ fid) jtei^en !ann, jerbltxke ha§ ©r^ebniö üon Irlj

bltrke; unb ä|nltd^ üer^alten ftd^ eretU, tjerfptele, »erljungere

ju ben etnfad^en eile, fpiele, Ijungere (153. 155).

©in britteg SSer^ältniö bejeid^nen SBörterpaare toie (irlj) tränke:

trinke, falle: falle, lege : liege, felje:fi^e; „x^ txanU" l^ei^t

„iä) mad^e, bafe jemanb trinft", „tc^ fätte" = ,,tc^ üeranlaffe, ha^

etnjag faßt". (5§ tt)trb alfo ju einer |)anblung, bie bann aU golge

angenommen toirb, bie OorauSge^enbe urföd^Iid^e §anbtnng angegeben.

Tlan nennt biefe abgeleiteten gormen barnm ^aufatiOa, gaJtitiüo

ober ^emir!nng§(5eit)ttjörter (153. 156). gret(id) fönnte man
biefe SöilbungSgruippe ber gaftitiOa aud^ l^ier abtrennen unb nä^er

mit bem ^affio gufammenrücEen, tnfofern al§ töten in ber gteid^en

Sebeutung neben fid^ \)at (terben unb getötet roerben»

h) ^^tanfitlUletung. ®nb(id^ !ann e§ aber aud^ barauf an-

!ommen, ein intranfitioeg Sßerbum in ein tranfitioeg urnjutoanbetn

(370). irlr fißtge fann feinen ^Kufatio aU Drt§be§eid^nung ju ftd^

nehmen, e§ ift in biefer §inftd^t alfo intranfitio (tdj jtetge auf ben

ißerg); um einen foldjen ^üufatiü ju ermögtid^en, mufe id| ba§ S8erb

mit einer SBorfilbe Oerfe^en unb fagen Jdj frcptetge, ]er(letge ben iBerg.

<Bo Reifet e§ aud^ idj befaljre einen ^eg, tdj erfinne eine Ctpt, iär

erretdie ein Biel, x^ nerklage meinen ^la^bar, tdj oemjalte etn

5)ermögen, idj iiberf^reite bie %vmiz* SBir nennen ba^ Xranfi*
tioierung eine§ 9Serb0 (153. 157).

Unter ben ©ubftantioen treten biefelben ^ebeutungöunterfd^iebe,

S3eginn ober 3^^^^ ^^^ §anbtung, 3t!tiongart unb Xranfitioierung,

l^croor in gormen toie bag ©rblüljen unb bas ^Derblö^en (neben

ba« ßlüljen), bas ©rfdjlagen (neben baß ^rljlagen), bie

®ränknng (neben baa trinken), bie ^Befteignng (neben ba«
Steigen) ufro.

innere SSerfr^icl^ung tiurd^ ftammftemDe Sßdrter. Me biefe S3eaie^ungen

loerbcn fonft, toie öfterä angebeutet, aud^ burd^ tierfd^tcbcne, unöertoanbte
SBörter beje^net. Älefß Bebeutet gegen iE enfrfi eine SJcrjiörfung, Bioerg unb
fitnb eine SJcrfleinerung, unb fo fte^t ungcijjeuer neben grög, wtnjlg neben

kletn; fiulj bagegen l^ebt had »eiblit^e (Sefd^Iec^t ^eröor gegenüber htm (Sniiftn,

iFrau gegenüber bem Mann; iMenge ift ein ©ammelroort ju St&fk, hebert

ber (öegenfa^ ju ©üb, bUln ber (SJegenfag au groß, wadieber au frfjlafe;

gat enblic^ ift ber ^ofitiö ju beffer, befl (136,3). ebenfo tritt enblic^ frirrete
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neBen fiirertr^ (9Serjlär!iing), werbe neöett bin (S3eginn einer Sätigfeit), fi^tAe

neben komme, töte neben |lerbe (SScwirfung einer ^anblung).

c) @ef(i^i(^tli(^e ^erft^ieaungen in ber SSebeutung»

102. 93ei einigen biefer ©ebilbe l^at ber Sauf ber 3eit ben ©inn beträd^tlic^

toerj droben. 3««ötä^ft bei "ötn 3wfommcnfe^ungen.
a) geftfetjung ber ©ebcutung. SSon ^aujc qu3 fönncn alle ^Begriffe fo

iujammcngefügt hjcrbcn, »ie ber ©ebanfe eS mit fid^ bringt; im legten ®runb
geregelt mirb alfo bic SSerbinbung nur burc^ bie S3cbeutung ber ^eflanbtcilc.

^ei ben Buf^mmenfe^ungen aeigt ftc^ biefc ^Jrei^eit nod^ in großem SKaBc.

@S fönncn atoar ni(^t ouäna^mSloä aUt, aber bod^ eine jicmlid^ unbcfd^rönftc

tttnjol)! öon S3egriffen öcrbunben werben. 9Kan öcrglcid^e nur nebeneinonbcr:

üMorgenllnnbe, •^Irfdiltuiif, ©oibrlng, Ätnbote^, Beltaiter, ferner dBlr^-

banm, ilannroeib, döottmenfrij.

3)iefc SOiannigfaltigfcit ber Sebeutung cntf^ric^t ber öieljeitigen 93ebeutung,

bic in ber älteren (spräche oucö nod^ ber abhängige ÖJenetiö ^atte (332. 336).

S^ie S3ebeutung biefer SJcrbinbungen im einäelnen beftimmt ber ®ebraud^

unb bie (Srfo^rung: ein ffiteberburi^ iji ein S3ud^, in hem Sicbcr ^el^en, ein

(ffiefangbur^ ein ^ud^, \>a^ für ben ©cfong, befonberS in ber Sirene, beftimmt

ift, ein ©agebuttj ein Äud^, in bem bic 9lei§e ber 3:agc öermcrtt unb befd^ricbcn

mirb, ein fiinberbndr ein S3ud^ für Äinber. ^^nlic^ ift ein ißuiliiaben ein

Saben, in bem S3üd^er öcrfauft werben, ein iÖudjbetfeel ein ©edel, in ben ein

S3ud^ eingebunben iji, ber iBnrijbruA ber 5)ru(f, mit bem S3üc^cr oerfertigt

werben, eine ^Bud^r^ölb eine ©d^ulb, bie in einem ©d^ulbbu^ eingetragen ift.

fjretlid^ ergeben fid^ aud^ ba f(^on einige ©d^wierigfeitcn. SBenn ßantva-
lente urf))rünglid| bie Slnge^örigen eincä )öauerä beaeid^nete, fo war baä in

Drbnung; fobalb man tS aber gleid^jieHtc mit ^Bauern unb bann umbeutete

alä „Seute, bie S3auem fmb", war ha§ anberg. -ßaueramann !ann ö^nlid^

entftanben, aber aud^ ju bem eben erwö^nten falft^ gebeuteten ^lural fianers-

lente j^inaugebilbct worben fein. %ud} Sägeromann begreift fid^ einfach aU
urfprünglid^eä „®e§ilfc eineä ^ögerg*'.

b) erftörcitbc Sufammcnfclsuttgett. ^ic unb ba fd^cinen aber aud^ htitt

JBeftanbteilc ungefö^r baSfelbc ju fagen, g. 85. bei WJtnb^nrm, iFelafteln, fitefjel-

fitin unb fftnbmnrm. ©ö finb bo8 mcifi ^äUt, in bcnen ein weiterer 95egriff an

einen engeren erflörenb angehängt wirb, fjreilid^ lommtmanbeifitefel^elnaut^

fo burd^: e3 ift im ©egcnfa^ jum ©anbiicin unb Äalfftein ein ©tein, ber nid^t auS

@anb ober Äalf befielt, fonbem auä Äicfel. 3n ^a)tnbtJnnb unb £lnbmnrmba-
gegen, wo «ötnb fo öiel bebeutetc wie „Sßinbfpiel" unb £lnb fo oiel wie „SSSurm,

©rac^e", liegt eine S3ilbung öor wie in bem munbartlit^en färb In- ©arten,
ber (f^erj^aften) SSeäcid^nung eincä S3ier- unb Äonjertgartenä: jc^t fd^eint ^ier ber

Sinbwurm j. 95. oon ben gewö^nlid^en SBürmem unterf(^ieben ju werben. SScfonberä

Pufig ift biefe Strt 3ufommenfefeung ba, wo hai crftc ©lieb an fid^ fd^on bunfel

geworben i% wie hd UPalftfi^, OBlentler, ©am^lrTdl, »enntler, ^orbt-
walb, HPetrijfelklrrrije, ^flUaulefel, Subelfa^r (^ebr. Sobei); öfterr. ügi.

Ätoanfelfen.
c) 99cbeutungdertoeiterunn elneiS @liebcd. SBid^tiger ift, bag bie 3u«

fammcnfe^ung immer ha, wo fie flc^enb wirb unb im begriff ift, ju einer 8tb-

Icitung ^erobaufinfen, burd^ 9Seraflgcmeinerung auä^ leidet eine freiere SSebcutung

belommt. 6o bebeutet Äng^meier nic^t me^r bIo| einen 2tngftli(^cn namenS
3Rcicr, fonbem jeben SngftUd^cn SWenfd^en unb Btgarrenfrt^e icben Sigarren-
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Pnbler. Unb ö^nlidl begreifen fiti^ alä SBcbcutungScmjctterungcn SSilbimgcn tote

£rafei\janfi unb ©ummßrian (San = „Sodann")/ fc^lieBIic^ aber aud^ gang

getoö^nlic^e ^Ableitungen toie :^,broe\zntfzit mit ber ©nbung -tjeit unb lenk-

bar mit hm Sluögong -bar (103,3).

S5et hm SSorfilben feben toir äl^nlid^e SSerfd^iebungen. ^aä) ©rjengel

„archangelus" unb ffirjblfrfiof „archiepiscopus" (105) jd^uf man QBrjfdjilm,

©rigauner, erjbnmm, nac^ iftlcr^wliärke unb iRtefenkraft aud^ Ktefen-

gebulb; gu uralt gejeat ftd^ urplö^Udj, au (iork|leif unb ftoxtitaub aud^

pflckflnlter unb ftoAbunkel, gu fietntrart ein fletnalt unb fteinrelrij, m
blutrot ein blutfung, ju trodiebel unb trodjanfe^nltrtj ein tj^rtjfttn,

^ortjrjot.

d) „SJletOtttjmlcn". ©onft finb ertoö^nenätoert aal^lreid^e Ubertrogungen

üon einer SBortgattung in bic anbcrc, freilid^ innerl^olb einer unb berjelben

SBortflaffe. 63 fmb baö mithin atteg befonbere gälte öon 93ebeutungäöer-

fd^iebung (2 c).

@inmoI tjollaie^t fid^ biejer Übergang öon felbft. SKan nennt biefe f^äHe

bonn mit einem Sluäbrucf ber griec^ijc^en 3fJ^etori! oft noc^ aKetonljmicn. SBenn

id^ öon einem „®ef^)ötte" rebe, fo meine ic^ ^unä^^^t eine „9Kcnge Qpott"; fobalb

td^ bic gorm ober in Se^ie^ung fe^e ju bem SSerbum „idö fpotte", fo benfc id^

M bem ©ubftantiö an bie Xätigfeit beS ©^)otten§, gebraud^e ben (Sammelnamen

aljo als ein 9lbfira!t.

Umgefel^rt »erben Slbfhafta mitunter ju ^Benennungen öon (Segenftönbcn,

alfo Äonfreta; ^errfdjaft, Sitrtlbmadje, ßeljörbe beaeid^ncn bann beftimmte

?|Serfonen, SBörter toie Senbung, Betonung, Ärijöpfung ba§ (Ergebnis ber

ietociligen ^anblung, ben gefenbeten, geacic^neten ober gefc^affenen ©egenftanb,

^jölje unb ®bene nid^t me^r eine ©igenfc^aft, fonbeni eine Örtlic^fcit, bic mit

biefer ©igenfd^aft behaftet ift.

S)iefe SSerf(liebungen erHören fid^ einfad^ barau§, baB bie meiften SBörter

burd^ ben ©afeäufammen^ang in i^rer SBebeutung befämmt werben (2 c. S. 5 f.).

S98enn id^ fage: 3tSs ^abe etnc Scnbung bekommen, fo fann i(| bamit au-

näc^ft nur meinen, ic^ l^obc bic SBirfung beä ©cnbenS erfahren, gana o^ne Md"
fi(|t auf haS, toaä cttta gefanbt toorben ift; id^ fann haä SGßort aber aud^ auf

ben gefenbetcn ©egenftanb beaic^en. ©benfo toenn id^ fage, jemanb i)aht eine

Sdjenke, fo l^at baä hm 6inn, baft jemanb bic Sätigfeit beö ©d^enfeng aus-

übt, ha^ 9led^t beS Sluäfd^anfä genickt; id^ fann eS aber aud^ auf hm Ort be-

stellen, too biefeS ©d^enfen ftattfinbet, alfo auf bic SSirtfc^aft

e) aSermenft^Ut^ungctt. S«od^ wid^tiger aber finb bie SBirfungen ber Sin-

bilbungäfraft. SBie man oon alters ^er eine ^erfon mit ber Subung -er (113)

als tlPärter, ^aetter bcacidönct, fo bencitnt eine lebhafte Sluffaffung, bie leblofc

S)inge alS lebenbigc SBcfen anfielt, ouc| eine SSccfoorric^tung alS iÖPeiker, einen

2renftcrricgcl alS Selber, eine Slftennabel als :Äkten(!edrcr unb eine Wif)t

»citcrer ©ebrauc^Sgcgenftänbc alS £eur^ter, JDrftiker, Ätänber, iFeber-

l^alter ufto. ©o fann burd^ eint SSerfc^icbung aud^ baS ^erät benannt tocrbcn,

mit bem eine ^erfon eine beftimmte ^anblung ausführt, toie bei ^oAer, $)ranger

(baS SOattel, toomit ber SScrurteilte „geprangt", cingeatoängt toirb), ©perngurker,

ober baS Siel, baS burd^ bie ^anblung betroffen toirb (372), toie bei SdjnuUer,

Ableger, ^tnterlaber, fflPäl|er „bicfeS S3ud^, baS getoälat toirb", IDor-

fterker ufto. 83ei Seufjer, Abftedjer, ferner bei föbbeutfd^em ^opfer,

Saudiier, £adr«r ge^t bic ©nttoicflung noc^ tociter; ^icr wirb fogar bic

^anblung felbft burd^ bie ©nbung -er beacic^net.
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2. ®ie formen htx SöortaUDung.

a) J)le ©ruttbfotmett.

103. Sufamtnenriltfuttöen, Sufammenfetsunöett, muiinn^n
unh ©taitimteidrtet. Sm etnjetnen ftttb btc SBortgebilbe, bie ni^t

otö Urtoörter erfdieinen, fe^r öerf^iebener 5lrt unb laffen ft^

bcr gorm nad^ einteilen in ßufammenrürfnngen; g^^'iammtn^

fe^ungen unb Ableitungen (im engeren @inn). ^ie beiben erften

fteHt man al§ jufammengefe^te SBörter gegenüber ben einfarf)en

©ebilben, ben 3lbleitungen.

1. Söei einer gorm mie ar^tgeben ober jngunllen ober Irunbert-

feljtt ift bie Sßerbinbung bec SBeftanbteile no^ lofe: beibe STeile fönnten

ouc^ in ber l^eutigen 9iebc nod^ aU gan§ getrennte SBörter, al0 ge«

toö^ntic^e SBongru^pen (320) oufgefafet toerben» ®iefe ©ebilbe nennt

man be^^alb ßiifaiiinieit^öc^i^^öe« (Sujtapofition). ÜKan 0er*

gleite: £angemetle, itxrtsihb^tn, (um) Mttternadrt (m^b. ee

mitter naht), (tn ber) Äitenburg, arijtgeben, iBefrermiffen,

bidjtbelanbt, Ur aUerfdjön|le (= 'ber f^önfte aller'), frtjroari-

metg-rot, Prtn^(!5emaljl, oud^ bie übertragenen ^prtngtns-

felb, d^ottr^tbetung, ferner — jumal angeftä)tg ber baüon aus-

gegangenen Ableitungen — SBerbinbungen toie tn flaft neijmen

(neben bie Jlnljaftnaljme), anger adrt laf feit (neben :^ttger-

adftiaffting). Auc^ SBortgrup^en, bie mit tinb oerbunben ftnb,

fann man ^ierl^er red^nen, toie gang tinb gäbe, ^nn unb ®ret-

ben, ^ab nnh d^nt, iPrennb ttnb iFeinb unb felbftoerftänb*

Iid§ aud) bie AuSbrücfe mie funfunbjnjanftg, ®enn berartige

gügungen toerben oft nur mie ein SQ3ort abgettjanbett: oor iPreunb

unb J^etnbesgetgel (©^iller), unfere« ©nn tinb ©reiben«,

nnFere« (S>xnnh unjö iBobens, tn bte firenj nnb öluer (161).

<E)odi ift ßerabc ^Ict bie ©renje totebct ft^toer 8« iiel^en; bcnn ber Übergonfl

öon ^en me^rtciltöen ©ru^pen (319 ff.) 8« i>en BujammeTtrüchinöen «nb öon

biejen toiebct iu ben Sufammenje^ungcn erfolgt immer nur oHmö^Iid^.

<Doppelfel5Uttö. m^ befonbcre 2rorm ber gBort8mpt)e fommt nod^ bie

5)omlicfew"9 i" SSetrad^t: lang, lang (IpTa Wi rafrij, taft^^; t^oljitv nnb

hohler (prt man'jj tjeulen, „Saud^er"); wtebtr nnb mteber; zv gräbt

nnb gräbt; fo fagt auä^ ®oet^e ftS^itt^t frfiUi^ten ®ag, golben golbne

Belt ®ine SlBart biefer S)o|))jeIie^uttg ift bie S5erBtnbung 8Weier bebeutung«-

öermanbten SBÖrter ä^nlid^er %otmi zx bittet nnb bettelt, metnt nnb

fletjt; ^aaa nnb ^of, ©rnnb nnb iSoben. — fjreilid^ gebroui^t bie 9fi^ctori!

in heutiger Seit biefe ©op^jelje^ung auägiebiger als bie SBortbilbung. Slber baS

»ar, toic bie 9lebu»)li!ation befonberä bcr alten ©prad^en h^Qt, nid^t immer fo.

2. ^ göüen toie ©ottesurtetl, fiöntgsfdjlog, fretlrett-

llebenb füllen »ir bie Trennung aud^ no^ l^eraug. Aber im
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QcgcntDötttgen (B)ßxaii)%thxavi^ fiitb berartige SfleBenetnanberftcIIungen

boc^ ntd^t me^r ganj fo üblic^; e§ tnüfete getoö^ntid^ feigen ein

KrUtl ©otte«, has SdfUg l^ir» fionig«, >lir iFreilreit

ItebenJb. ^icfe ©ebUbe nennt man beö^atb f(i)on Sufammcn*
fe^ungen (Äompofition).

©old^e 3uf<iwiitt^"fc6wi^9cii befielen:

a) enttt)eber au§ fettigen nt^tuerbalen (SrunbtDörtern, ^aupt*

fäd^tic^ ©tammtoörtern (©ubftanttüen, ^Ibjelttöen unb ^artüeln):

Dun^mann, ftrBitlnfttg, attgenfälltg,freube|lral)flenb,Se^t-

jett, Sarourt, Abgang, ^oljltat, (^Bgenköntg, Bnjtfdren-

^anbel, ©tnrooljner. gälle wie ^enfttjn^e, iFürftbtfdjJof, rot-

Jbrann fönnen jufammengerüdt fein.

b) au§ einem 3eittt)ortftamm unb einem ©runbtoort: ^ alte-ftelU,

BBtgBfinger,<!5tBgkantte,6renntjol|,iFaljr|lntjl,n)anberIu(ltg,
SScmerfenäwert fittb bie fjormen, bic baS §aut)ttt)ort olä crftcr %eil ber

3ufommcnfe^ung annel^men !onn. SlitB« i>ßi^ ©ntnbgeftolt, »ic [ie j. S3. öorlicgt

in^auatüre, ßuxtjblnbjer, QBidibaum, ©rntejett, frl^blUbenb, erjd^eint

ber SGßejfenfall, unb jtoar a) ntcift ber mit ber ©nbung -(e)sf: ßunbearot,

jBtrdjofötrut, Uulksrerljte, uerbe^rarjel^r, bemerhensnjert; bicfciftbonn

über i^r eigcntlid^eS ®ebict ^mouSgebningcn, fo in SSörtcrn toieSÖgergmonn,
©euatteramann (102a), ^Segterungarat, ffiiebeabrlef, Äuana^ma-
preia, iFrauenaperfon, unb btcnt jc^t, bcjonberä hinter t, gcrabeau als

SBortBinbcmittcI (108b); b) mit ber ©nbung -tn in %&Uin »ie i^fir|l£nfi^lofj,

finobenielt, aber aud^ in ÄdjroanentiatB, ^atrnenfieber, 3lugenilb,

iFrauenfug, ^Feigenblatt, obwohl ^ier \>aS ^ouptnjort fc^on löngft feine

Stbmanblung geänbert l^ot (200); c) ein alter toeibli^er ®en. ©ing. ber Strt

liegt bor in feanfeblume (200,2), ein erharrter mönnlid^er in IPaterlanb

(m^b. ®en. ©ing. vater 'aSater^ 198).

S)iefer Urfprung and einer SSerbinbung mit htm SBeffenfatt eröört auc^,

bal man fagcn !ann iFenera- unb tDafferBnot, i^rauenlUbe unb
-Üben (107b).

^Beliebig erft^eint ^icr aud^ hinter ©übjlontib unb SJcrÖurn ein -e: ®aä(e)-

lo^n, «Part(e)raal (108,3).

3. §lblcttung. 3n Slugbrücfen ftjic ^djnljmzxk, Iteblo«. pianb-

fr£t, routtbertJjoU (neben Ijo^^ttsnoU), ftnngemag ift nun aber

ber jtoeite Xeil ber S3ilbung in feiner Sebeutung ni^t me^r red§t

lebenbig, unb in kerj^ngerabe j. 55. ift c§ nid^t me^r ber erfte.

'5)iefe gäflc führen über gu toieber onbern, too ber eine öilbungä«

teil überhaupt nic^t me^r mit cttoaS in ber ©prad^e SSor^anbenem in

Sejiel^ung gefegt »erben fann, fonbern allein fte^t mie in ^djonlftit,

JJrteftertttm, hankbaVf freunbifi^. i)ier geigt toenigfteng bie

ältere @prad^e noc^ ha^ SBer^ältnig gang !Iar; früher toar -^eit ein

felbftönbigeg ©ubftantiö mit ber öebeutung „Slugfe^en, SBefen, ©eftalt",

-tnm (m{|b. tuom) begeidinete „SBürbe" ober „©tanb", unb ebcnfo
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bebeutete -bar, toie nod^ bie a^h. 3ufainmenfe|ung unbäri „unfrud^tbar"

anbeutet, in nod^ toeiter öorauöliegenber Qtxt „bringenb, tragenb":

ibankbar fagt alfo fo üiel tote bie l^eutige 5lu§brucf§toeife „^anf

barbringenb" ; -iii^ in fxznnhixd} bagegen fe^t ein e^emotigcS @ub*

ftantiö Ifch fort, ba§ mit n§b. ÄBtdje gufammengel^ört, unb mit bem

bie altere @prad^e bie S3egriffe „Seib, ®efta(t, STugfe^en" toiebergab.

@benfo l^ieg aber aud^ ernierken in ber S^ebengart aus htm Bt^laf
erroerken genau nur „(au§ bem @d^Iaf) ^erau§ toecfen", unb bie

SBerbinbung hzix O^rabien überfdjretten fagte man el^ematä fo auf

toie ha^ l^euüge hzn ®ag über arbeiten. Sefet, too biefe alten

gormen erftarrt ftnb, nennen toir bie bamit gefd^affenen Söilbungen

Slbleitungen im engeren ©inn unb bie erftarrten gormen feiber

SBilbungS* ober 5lbleitunggfilben. SD^an öergleic^e: ütet-^,
iFuljr-:er,iFetg-Iing,l3umm-?|^tf,®trenbaljn-:cr, fdjni^-en:

f4jnt^-5l-n; — gc-treu, (Bt-roaltf {:er-tetlBn; — ir^-f^ein-

Se nad^ i^rer (Stellung im Sßort jerfatten biefe §lbleitunggfilben

in Sßorfilben (^räfije, tv-vot^tn) unb in S^ia^fitben (<Suffije.

2^bn-ljitit; 42).

$cutc toct^feln nun aiix toicbcr fjällc mitcinanber oB toie ®fij\t mit

®i^8, ^otfativt mit JPorfatjr, Sx^ß^ß mit Äx^ü$ (3lbcfi^ü§), (^tftiU
mit ©efßil, ©ebtrge mit (©«btrg, (I5e|löte mit ©ßptüt, irre mit trr.

SEBic ^ict in ber !üräeren fjorm eine ®nbung öefd^tounbcn ijl, fo fonntcn out^

fd^on in oltcr 3"t ö^nlid^c ©nbbcftanbteilc abfaöcn; ht^alb jd^cinen fo öiele

n^b. SBörter ganj o^ne @nbung gebilbet j« fein unb treten bann für unfer ®e-

fü^I alä ©tammtoörter auf: (bie) Stl^an (^KOTfr^aa, ^^enerfr^on), Um-
kehr (neben bie iäetjre), aber aud^ Kat, 4Fang, £auf, Dank, ßraur^ fotoie

Slbjeftiöe h)te frijeu, ftorr.

4. «Stammtoörter (3Seränberung beö (Stammet burc§ Um*
laut, öred^ung unb 5lblaut). 3n ben eben befprod^enengällenftimmen

bie öertoanbten S5ilbungen im @tamm OoEftänbig überein unb unter»

fd^eiben ftd^ nur burd^ bie 5Irt ber 5lbtoanblung: toenn ha^ Sautganje

fdjenk fonjugiert toirb, be!ommt eg bie 95ebeutung eineö SSerbumg,

toenn belliniert, bie eine§ @ubftantiö§. ä^nlid^ !ann grün j. S3.

fogar al§ ©ubftantio, SSerb unb 5lbje!tit) auftreten: ba« ©rün ber

IDiefe, bte ÜDiefe grünt, bte grüne ^lefe*

SlfJand^mal aber tritt in fold^en (Stammtoörtern ber Umlaut
^inju unb toeift noc§ auf bie alte (Snbung ^in (58), fo in Senn
neben Saline, iSark {ßzik) neben barke, d^efell neben Saal, bas
©efäljrt neben iFaijrt, ^ebäu neben ßan^ gäng (in gäng nnh
gäbe) neben® an g; enbli(^ erfdjeint aud^ ein ungebroctjener Sofat neben

geOrod^enem(57.58), 5.SB. inflirtnebenflerbe, fluib neben Ijolb.

Sütterün, 2)ie bcutfci^c Spröde 5er ©egcniDort 8
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Slber anä) ber 51 blaut (54) tritt fe§r l^auftg auf: (Krank unb

©ruttk ueben trinke, Sang neben finge, ßanb unb ßnnh
neben binbe, iFiu^, üag, Sr^log, Wni^Bi flieb, iFnnb, HPnrf,

Sprung, iFlng, ißtg, ©riff neben ben entfpred^enben 3^erben, eben*

fo bei ben Slbjeftiöen biank neben blinke, fdinjank neben fdjmtnge»

5. S)er ©tamm an ftc^. ®ie grofee, retd^e 2)?affe ber heutigen

beutfd^en SaSörter ge^t alfo auf eine etn^aS fleinerc Slnga^l t)on Saut*

gebilben gurficf, bie biefen Sßörtern jugtunbe liegen, bie ©tömmc.
S)iefe (Stämme finb fp^ufagen bie Sträger ber^runbbcbeutung,

bie einer ©rup^e bebeutungööerttjanbter ©njelmörter gcmeinfam ift.

An fid^ finb fte in ber ©prai^e nid^t öorl^anben, fonbern fie toerben nur

aus ber gorm ber öon il^ncn ausgegangenen Q3ilbungen er fd^t offen,

unb jtoar baburd^, ba^ man ben einer S3ebeutungSgrnppe gemeinfamen

Sautförper auS ber ipüße ber il^n üorn unb ^inten üxoa umgebenben

gufä^e ^erauSf^ält (btnb- : binb-en, i8tnb-e, (De-btnb-e, ner-

btnb-lid|)« — ^er einzelne @tamm felbft fann in öerf(^iebener ®e*

ftatt auftreten; obgefe^en öon bem f^on ertoö^nten 5lblaut (54) unb

Umtaut (58) (binb-e : ißanb, iSnnb, ®e-banb-e, iBnnbel), !ann

er feinen fd^lie^enben 9D?itIauter in beftimmter, ^eute meift nid^t me^r

obne weiteres öerftönbUd^cr SBeife teränbern (reij-en : rii^-en,

trief-en : tropf-en, \jotti : flöJ|e).

Seine gorm f)at fid^ im ßaufe ber Qtit aud^ mand^mal tixoa^

geänbert, baburd^, baß Sautteile, bie früher jur ©nbung gehörten,

infolge beS 333egfans ber ©Übungen mit beutUc^er, fürjerer (Stammst

geftalt nad^ unb nac§ als ftamm^aft empfunben mürben. @o gilt in

Stabt, Stäbter, ftabtifdj nic^t me^t pta- als (Stamm, fonbern

ftaöt-, toeil man fic§ beS 3"fQJ"J^^"'^ö'^9c^ ^^^ pteljen nid^t me^r

bcmufet ift. S^nlid^ liegen bie S)ingc nic^t nux bei einfilbigen Sß3örtern

unb i^rem S^Mör, toie S4)[ein, Cipt, Äafl, ünt ufro., fonbern —
mcnn man genau fein mill — aud^ bei me^rfilbigen mie iJater,

ßruber, Sidmepter, ©ijeim, (IBnkel, 6efen, fletrai

104. 9^cx^aitn\§ tion Stamm» unt (Sprogformen. SSon atoet neBen-

einanbcrlicgenbcn formen ift geroöl^nltd^ bie löitöcrc abgeleitet öon ber fürjercn,

olfo j. ©. Äjenbung oBgelettet öon (Irtj) fcnbe. SBo bie öeiben 93ilbiingen Qlei^

lang ftnb, n^ie 6ei iDank (Dankes, ^ankt) unb (i(^) banhe ober bei ^ans
(^aufßB, Käufer) unb (tdj) tjoufe, fann man über i^r SJer^ältniS nur auf

(ärunb ber gejd^id^tlid^en Sntttjicflung entfd^eibcn; nur bicfe belehrt unä, ba§

^ank älter ifi alg (trtj) banke unb ebenjo ^ans älter ali (ix^) ^anfe, ba|

bagegen ^anbel erft auiggegangen ijl öon {\ä}) Ijanble.

Umlaut unb Slblaut fpred^en aljo im golle fonjl öor^anbencn Stoeifcl«

für bie Slnna^me einer Slbleitung unb für geringere^ Sllter einer ©ilbung; ber

Umlaut atlerbingS nid§t immer: benn ^ie unb t>a finb umlauüofe gormen and^

erft nad^träglic!^ öon umgelauteten ©runbmörtern gefd^affen tooiben, toie Sa^
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öott fe^e, ^ali öok ^e^e; SD^ficr für bcrarttöc S^ad^al^nrnngcn toaren natütfiel

IBötterpaare toie Sit)a^:f4iä^e.

56ci ber löeuneilung beS Ser^ßltniffeS snnjd^ctt Ö^runbtoort unb ^Cbleitung

fetten toir unS auf ben heutigen ©tanbpunft. 2luf btc SBcifc crfd^cineti jtoat

grormen, btc gcfc^tdjtltc^ fit^cr Ableitungen ftnb, »ic SSttitnk, bfinu, aB ©tamm-
w*rter; unb in SBörterpaaren wie ©anbibanhe, Irr: irre, too ein ^omm
nthm einem fc^toad^en Zeitwort liegt, blcißt man im gtoeifel, ob man baä fflomtn

»Ott bem Seittoort ableiten foll ober ha§ S^ttoort bon bem 9Jomen. ©in ein-

geben auf bie geft^ic^tUc^e ©nttoidlung, hit allein eine ©ntlcä^eibung Bringen

fönntc, »ürbe bie 5)arjieIIung umjlönblidb mad^cn, o^ne für bie f^rad^Iid^e ©r-

hnntntS, befonberä toog bie ^eute treibenbeu ©ehjcgungcn angebt, toejentlie^e

Vorteile ju bringen, SBir »erben aber wenigftenä in ber SBal)! ber S8eifj)iele

oorfid^ttg fein, ober bod^ burd^ bie gaffung beS SBortlautS htm gefd^it^tlit^en

©ac^oer^olt mögltd^ft aiied^nung tragen.

105. tlu6ltttti)if(t|e HbleitungöfllBett. üf^eben biefen auf bem

atigegebenen SBegc entftanbeneit ein^eimifc^en S8i(buttg«mitteln befi^t

baS 5)eutf^e aber aud^ einige auSlänbifciie, bie e§ aug bem ©ried^ijd^*

Sateinifc^en ober aug bem granjöfifdien übernommen ^t; meift finb

biefe SBortgebilbe an bem SBiberfpruc^ mit ber beatfd^en SBurjel*

betonnng leicht gu erfennen (91 f.).

S)ie gried^if(^-Iateinifc^cn ?luSgfinge finbcn fid^ meift nur bcrctnjelt

«nb ftnb juerfl bloß in ©tubenten» unb ®elc^rtenfreifen fiblic^ gewefcn. S^re

gorm unb il^re SSenutfnbung aeigen bie folgenben S3eifpiele: Hannover antv^
ftaffelattcr unb iÖOelmaraner; Hegelianer unb ttJagnerlancr;

^Pauhant unb Sonknelpanf; ßabirnfer, ^alUnfti: nub fenenfer;
llflffthtt» unb ftuftlku«; i8luml|f, iFlötllT, i^orni^, Cagerlpt, üÄo-

biltin; Ärijmar^matikUB; 4Berltnl»mu», ÄaunFdielbtlfimuB, ^e«-
wertsmu»; ©iafur C®laä-Überjug'); Ädjmulitäf; 3eremiabe,«obln-
foiraü», ^anarour^iaUB; Cappallß, Äammelfurium; (ffirobtan,

©nmmertan, bie beutjt^eS ber grob 5a n 'ber groöe Sodann* uf». fort*

fc^en, pnb icbenfaflS öom lat. -ianus mit beeinflußt. 3n8 8olf eingebrungeu

unb barum abgcfc^roäc^t ijt had lat -us in fjormen toie i)opp(e)8 „töppift^er

SRenfd^", SdjroelUB „©t^toeUfopf, SHcffopf", IDampea „3)ampf, 8Rauf(^". «l«

«bieftiö toirb gebraust bie Slböerbialform burfrijUt^» (barfi^-txSs). «o»
»orfilBen gehört ^ier^er nur (£rt- in aErjbtfdiof , erjbnmw (bie gortfcftung

bed gried^.-lat. äp^t- in apxte5ti<ntoro<).

«US htm ^ranjöfifd^en flammen junfid^fl feltenere «uSgSnge, j. 39. bie

bOttfinelpier ^Äneiper", i5penbaö«,.©penbung'', ÄttefelettB „!l. ©tiefer,

unb bag abjcftiotfc^c -00 in p^lU^röa, pex^Sa, fdjauberÖB. ^öufiger ifk

f(^on baS bei »erben gebrSut^lit^e, junöc^fl »o^l auä Dftfranfreic^ ftammenbc

-leren; a. ». in amtleren, Ijaarieren, ^ofleren, glafleren, fpen-

bleren, »erfr^lmpfleren* ©ä ift natürlich cntfproffen auS bem iRebeneinanber

frcmber SBortpaare, toie »uln : minieren, ÄdIb : aBlfleren, Ättep : atte-

ptteren, feontent : köntentteren. 3m »oeiteflen Umfang eingebrungen unb ge-

rabeju gana beutfcb getoorben ift enbliti^ ber SluSgang -et (5r ift in m^b. B^it

al8 -ie auä bem gransöfijc^en übernommen toorben, juerfl natürlid^ in Sluöbrürfen,

bie in htm ritterlid^en ?(nf(^auuttg§frei8 lagen, unb gwar balb alg einfod^eg -ie,

ttie e§ no(^ bie neufranaöfifc^en SÖSörter courtoisie, bourgeoisie aufweifen, balb

aU -erie. SHefeg -erie toar junäd^ft nur in franjöfifd^en äBörtcm ju ^<aa, bie

8*
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tote ^cittiöcS chevalerie, boulangerie öon formen flammtctt, bic ein r in bet

enbuttö Ratten (chevalier, boiüanger), bann oBcr auä^ in anbeten, auf bte e«

übertragen loorbcn war, tote im ^eutißen avoinerie „^aferfelb", cochonnerie. 3m
gi^b. entf|)rid^t biefem fronj. -erie natürlich -erei, ntc^t nur loutlie^, fonbem anäi

im Oebrau(^. S)enn eS ifl aud^ nic^t me^r auf 2lblcitungen 6ef(^ränft, bie ttie

ÄftAeret, Ätetjlerel ein ®runb»ort ouf -er neben fid^ l^aben, fonbem fommt

aud^ fonfi l^äupß öor, j. 85. in iBftberet, Stl^votintvtl (118b).

b) »etttiWeltere @eWbe htt heutigen @))rtt(|c.

106. 2)oö Jeutige ^leöenelnattber Der öetft^lebenen ©tuttb«

itten. ^ic öor^er aufQeää^ltcn Sitten bcr SBortbtlbung CSufammcn-

xürfung, gufaminenfc^ung, Slblettung) l^aBen ftd§ tii^t nur augcinanbcr

cntwtdclt unb nad^einonber abgclöft, fonbem fte finb aud^ ju jcbcr

3cit nebeneinanber übltcä^ gctoefen. 3tud^ im ©^jxad^teben be« SRl^b.

f^ielen fie beS^alb nod^ oHe eine große SRoUc

®er heutige beutfd^e <ö<)ra(^fd^a| umfafet jtoar aud^ mand^e für

unfer ie|tge§ ©^rad^gefü^t ntc^t toeiter obleitbore, olfo crftarrtc

@tommtt)örter, tote j. ö. flerr, £öntg, ^att«, grfin, grog,

gelje, bringe, ffinf, forf, nttb, ©aneben ober fielen bie anbeten

gormen in üerfd)iebenfter ©eftalt unb mannigfad^er 5lbtoed^ftung mh
SSerfd&ränfung.

@8 gibt junäd^ft einfädle ©d^öpfungen (103), M benen jetoeil^

nur eineg ber öerfügbatcn SU^ittel einmal angetoenbet tootben ift, olfo

einfache 3ufammentüdEungen(genJtfrermagen,(ö|lerretr^-llngarn,

graublau, jubem), einfädle 3ufammenfe^ungen (flaustöre, flalte-

felle, frtebferttg, br-tnueu), einfädle Slbleitungen enttocber mit

einer ^orftlbe (ermeike, jeutftelje, getreu) ober mit einer 9^ad£|filbe

(frtebltdj, fparfam, eub-tge) unb enbli^ einfa^e ©tammtoörter

entmeber nur mit 51blaut (®:rauk neben trinke) ober nur mit Um»

laut ober SSred^ung (ßäjck neben batfee, flirt neben flerbe, Ijolb

neben flulb) ober aud^ ol^ne jebeg öufeere geid^en (flanbel üon

Ijauble, tdj Ijanbljabe öon bie flanb^abe).

107. heutige öertulrfeltere ^ebllbe. OTe biefe ©ebilbe aber,

bie Stbleitungen, bie Sufammenfe^ungen unb bie 3ufammenrüc!ungen,

fönnen lieber ber 5Iu§ganggpunft einer neuen Söilbung merben,

unb §tt)ar jeber möglid)en 5lrt üon öitbung: Sonntag : fonn-

täglidj, Sonntagmorgen : fonntagmorgenl|aft, Sonntag-

morgennergnügen; Jlugerbien|tftellung, ^ctgerber, iFret-

laffung, DormärjUdj, überfeeirrlj. Die „£00 non ^om*^-

ßemegung.
Unter ben fo entftanbenen öerttJtdelteren ©ebilbeu finb brei

(^rii^pen grunbfä^üd^ bemer!en§tt)ert : 1. bie me^rgliebrigen

3ufammenfe^ungen; 2. bie Slbleitungcn üon ftjntaftifc^en
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JBcrBtttbungen unb 3. bic OTIeitungcn mit me^rfa(3^cn ©it*

bunggmittelti; in bem Ie|ten gaU biencti einem nnb bemfelben

QXDtd oft gleid^seitig jttjei ober me^r 3Kittel.

a) SRefttgUeJ^rlöe Sufammenfefettttöen. 2)ie Sufammen«

rü(!ungen unb bie Sufammenfe^ungen nehmen an bem ermähnten

SlleicJ^tum ber nl^b. SBortbilbung oorne^mlid^ teil burd^ bie größere

^Inja^l i^r ©lieber; fie befielen je^t nid^t me^r nur auö jtoci

Xcilen, fonbcm au« brei ober me^r (fr^roar^raeig-rot; flan«-

türkltnke, mnfaiisxümkti, IDampfftljtffaljrtsgerellfrtjaft«-

bttektor«fleUx)ertrj^ter«gemalrltn). ®abei »erbauen fid) bie

®liebcrber3ufammenfe|ungen je^tanberg alSbieberSufammenrücfungen.

3Eebe, QUd^ bie längfte 3ufammenfe^ung jerlegt fi^ ^undc^ft immer

nur in ätt)ei Xeile, unb erft biefe Xeile gliebern fic^ loeiter, einmal

ober micbcrl^olt, immer aber nur ^jaarmeife: Dampfptragenbaljn-

gefellfrtraft serfättt in Dampfptragenbaljn unb in ©efeUfdjaft,

unb baüon Dampfptrafenbaljn toieber in Dampf unb Strogen-

balrn, unb biefe« Stragenba^n erft mieber in Strage unb ßo^m
Sm- einzelnen %aU finb bann natürlid^ oerfij^iebene aKögtid^*

feiten ju berüdfid^tigen. @o Reifet e§ Äuer-glüljUi^t, Äotor-

fjöetrab, Äraft-faljritttg, Ce^rer-turnoeretn, iaiyein-

bampffr^tff, aber jßotjnftetg-fperre, Arbettgeber-oerbanb,

^ofmarf4rall-amt, ^leidjstogB-gebattbe, ^teberbruik-

maf^tne unb Sonntags-ptrotrlrttt, tod^renb cnblid^ öiellci^t gar

©as-kodj-ljerJb su trennen ift

Q5ei hm ßufammenrüdungen l^ängt bie %xt ber Trennung

aber ab Oon ber inneren SSerbinbung ber ©lieber (319). Söenn biefe

im freien 3uftanb einanber untergeorbnet maren, muffen fie je*

weite paartoeife jerlegt toerben (tn0befonb£r0 = tn : '2 befonbere,

tnfolgebeffen = in folge : beffen, jutguterCe^t, fojttfogen=

fo : in fagen); bei einer alten Sflebenorbnu^ng ift bag nid)t ber gau

(rotnjetgblatt = rot unb metg unb blau, aber tjunbertfünftelrtt

= ^nnbert unb fünfteljn, wobei le^tereS 3ufammenf ejung ift).

h) Sßortgrujjjjett a(S ©ruttblttge. 3n älterer 3eit loaren für

alle Wirten ber SSortbilbung gemiffe ©renjen gebogen. 3unad^ft bienten

ate @toff für aüe 9ieuf^öpfungen in ber SRegel nur einfaci^e Sßort*

formen (einfadjc SSörter unb einfädle 9Sor== unb S^ad^filben). 3n

neuerer 3cit finb bemgegenüber nic^t nur ©ebilbe erlaubt, beren ^eile

felbft fc^on pfammengefe^t finb, mie Bonntagmorgenfttmmnng,

fonbern aud^ aüe 5lrten ber f^ntaftifd^en pgung finb barin suldffig,

untergeorbnete SSerbinbungen mie beigeorbnete (319). 5lu§brucf0meifen

mie iFenexs- unb ^affer^not, iFranenitebe unb -leben §aben
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fclbft no^ einen Üttren ©intt; benn fte finb im (Srunbc nidftt anbcr-^

bcf(^affen aU bic l^eutigen Sftebetüenbungen JlrBttgens nnb Sat^fen«

®ren|en, Dentfiiilattbg fle^r ttnb iFlotte; aber fte bilbcn b^n

^tugganggpunft für auffäßtgere Senbungen wie ©olb- nnb Stlber-

mönfen, BoU- unb anbere (25efe^e, (?&a6^etjnng nnb -be-

Itndltttng, ßrenn- nnb ^u^ljolf, tpeiter^in für 5lbleitungcn toie

fünf- nnb xjterftgfter, neu- nnb altteftamentlidj, fonne tjolfö*

tümüd^e Äünfteleien toie ßüiker- nnb üelberei (83f., 2), gott-

unb ntenfrtrlt^rj ;flJio- nnb Bmmobilten, S[(g Söeifpiele, wo bcr

erfte S5eftanbteil ha^ SBerl^ältniS ber Unterorbnung aufroeift, finb enb*

ttd^ ju nennen gäHe toie Dretljerrnfpt^e, Altroetbcrfonimer,

3lrntiefttnberglofkje, iDentfdje W4rtergjebä£l|tnts|iiftung nnb

bie fo oft oerläfterten ©rgeugniffe ber nac^täffigen SSoÜ^fprad^e toie

bnrrer BnjetfrtjgenljanbUr, bretptöxktger flausbefi^er ober

ber OTtag§? ober geitung^fprad^e toie bie Srtjmarje Mztt-^iotit;
bonn finb aber aud^.ju erwähnen bie Ableitungen toie überfeetfi^

(üon über See), oormärilidj, nJtbernaturltiF, kaltblütig,

iPterfügler, iPreilaffung (oon tdj laffe frei), ©eilnelrmer,

Hotgerber, i^efangennaljme*
Unter bicfen ^Ibleitungen geben aber noc§ ju einer befonbercn

öemerfung 5(nla§ bie, toeld^c Oon einer f^nta!tifd^en SSerbinbung mit

einem gormtoort (^arttfel, ^rä|)ofition u. bgL) ausgegangen finb;

benn fie übernehmen fel^r l^üufig biefe SSerbinbung ni^t unoerfe^rt,

fonbem unterbrüden an i^r äße gormtoörter. 3*^^^ i^retlaffnng

ctttfpric^t no(^ ber gügung frei laffen unb fiomtnfeger aud^ bcr

güguug ben fiamtn fegen; cbenfo ift Snbtenpt|tellnttg unb

Bttm^efe^nng not^ genau in ®in!Iang mit ben SRebenSarten In

Wxtnft ptellen unb jnr Hn^e feiern 5lber gerabe biefe ®enauig!cit

ift erft in neuerer Q^it üblic^ getoorben: früher bilbete man ju bem

Auöbrucf nom fireuj abnehmen einfach bie €ren|abnat)fme, öon

tng d^rab legen: bie (Grablegung, ©o fielen auc^ je^t neben*

einanber ©xkenfteljer : an ber dBrke ftelyen, Sx^inbelbebadjung

:

bebadjenmitS4linbeln,<!5a«ko4r^r:kort)[enmitd5a0,Bn)ang0-

geitnng (ber Bijule) : gelten bnrdr Bmang, üeineibsproieg

:

JOrojeg roegen Äeineibs, augenfällig: in bie Augen fallen,

etbegftattliilr: an dBibe« Statt, brttrkfertig:fertigjumBru(k,

nabelfertig : fertig für bie Wabel, raudjfi^toarlj : fxtjtoot^ «»

ftaudj, fttgfrei:fret am ^u|
©0 erflören ftd^ aud^ bie erft in jüngfter ßeit aufgefommencn,

oie( befäntpften gormcn toie iÄmerikafa^rt neben faljren natSf

Amerika, Staltenretfenber neben reifen nax^ Italien.
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öierBct ftcfien üBrigenS out^ als gtocüc ©lieber ^tc unb ba aSilbungen, bic

aaein ntc^t tiorlommen, a- »• i« «efetrl«^«»»*»» OBrfeen^t^wr, 68 finb ba«

Heine anfäfee gut enüoitflung einer neuen enbunj.

c) aJleftrfacfte S5l(öung§mlttel öel «bleltuttöetu S5ei bcn

eigentli^en ^Ibtcitungen ^errfc^t bagegen eine grofee aj^attnigfalttg*

fett in ben S5ilbung§mttteln. ©ö !ommen ^ier üter ^auptfäUc

ing ©piel, ttömli^ Umlaut unb Ablaut, Sßorfilben unb S^ac^fitben,

unb alle üier fönnen in öerfd^iebener ^tnja^l unb in toec^felnbcr

%viim\)i miteinanber auftretet. S^etfpiete wie ^tbn\^:ßn\^, ^t-

fplelB : Sptei, d^ßljäufe : flau», d&etrtebe : treibe, ertöte:

tot, ^rrprnng : fpringe, tränke : trinke, beteilige : feil,

»erkünbige : knnb beuten bic Sütte ber aKöglic^fetten nur tn Um-

rtffen an.

««atürlic^ ettt|t)rid^t iebem einjelnen SilbungSmittcl junäc^^ immer aut^

nur eine beftimmte Slbfd^ottung ber SSebeutung, einer Häufung ber SDWttel alfo

au* eine me^ad^c SSerjc^iebung beS ©inneö. @o bcieid^net OBtnfü^rung

neben fütrre ni(^t nur bie Süd^tung ber SCöttgfeit (ein-), fonbcm au(^ t^rc

©ubflantiöierung (-ung). Sogar ber Umlaut, ber oft Iautgefd^id^th(i^ bur^ eme

nodi öor^anbene dnbung öerurfa^t toorbeu ijl, »ieind&fite, ^öfUng, |läbttf(^[,

fertig, muB für fid^ gerechnet werben, weil er allein oft fjormen fc^arf ft^etbet,

bie im übrigen lautlit^ sufammenfollcn wie füttern : futtern, läuten: laute«,

erkälten: erkalten, wie in ber giejion (mir) tränken : (mir) tranken.

giber mand^mal erfüllen bod^ au(^ mehrere ajhttel aufammen nur etnc Auf-

gabe' in (S>zxo'd\{&x wirb ber SSegriff beö ©ammelnamenS ,
ber begriff ber

aßenge, auägebrücft burd^ bie »orfilbe unb hxaä) ben Umlaut, unb beenblgen

öcr^ölt fi(^ in ber »cbeutung au ®nbe etwa |o wie bie einfadjeren Stbleitungen

enblgen ober beenben ober gar enben (108c, 3).

c) ^mwmt ajeiiJ^lebungctt In ber Sonn.

108» a)ie (gntwicflung oon ber ftjntaftifd^en 8u)oniwt«w»:fi«'«n9 i«^ 3«-

|ammenfe|ung unb öon U wieber iuv einfad^en Slbleitung öoDaie^t fid^ md^t

immer gana regelmäßig. S)ic Stnalogie oerurfa^t anä^ in ber gorm Tuannig-

fad^e (Störungen. (Sä ^anbclt f«^ «w üiercriei: ha» SJerbum brängt ftd^ me^r urik

me^r oor in baä erjie ®Iieb ber Bufammenfefeungen unb alg ©runbwort für

Sttleitungcn; bei ben ^ufammenfeiungen fommen in ber SSerbinbung«*

na^t äufeere lautliche «Neuerungen auf, unb ber Oebraud^ ber Ba^Iform wirb

^ier freier unb mci^r abgclöft öom ©inn; femer entwicfeln bie Slbleitungen

einige odHig neueönbungen ober geftalten bie atten um, unb tntli^ werben au^

füraere gormen, f i^einbare ®runbf ormen, auä ft^on oor^anbenen anbcrSwo^cr

jtammenben Slblcitungcn crfd^Ioffen.

a) «orbrlngftt heS «erbumö» S^^^^^^ »« in älterer Bett btc »er-

wenbung ber ocrfd^iebenefi Sortttaffen oiel be|(^rönfter aI8 in ber jüngeren, »ci

ben Bujammcnjefeungen Jonntcn am leic^teften miteinanber öerbunben werben

©ubftantioa, 9lbjeftioa unb ^artüeln; biefe »ilbungSweije fefeen ^eute no^ gformen

fort wie Btenftmann, pedjfdjwarj, bergauf, l8untrpe4jt,rolbrann, oll-

ster; Abgang, wohlfeil, ^Inonf. ®a8 »erbum wor nur aI8 a»eit^8 Olteb
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auläffig «nb fonntc aU cr|ien Teil nur eine ^ßortifcl, in Befd^tönftcm Umfang
ou(^ ein Slbieftiö Benü^cn (ii^ überfahrt, nttggönne, noUenbc); ©ubjlantiöc

ftnb bis auf ben heutigen Xüq neben Sterben nur erft in Swfamntcnrüiungen
übli(^ (mzn'a ex a^i gibt neben er gibt nOfi). demgegenüber ifi eS eine

Steuerung, ha% in nl^b. 3«t nod^ bem SKufter ölterer ©eif^iielc, beren erjiteS ©tütf

urfprfinglit^ ein ©nbjiontit) morj bann aber als SSerbum aufgefaßt »nrbc (o^b.

bsta-hüs „Set^auS" öom ©ubftantiö b6ta „Sitte", olSbann beaogcn auf b§tön
„beten"), ein SSerbum aud^ öor ein ©ubjlontit) ober ein ^bjeftiö treten fann,

natfirlid^ in feiner*Stammform: ^veäteifttif Jrijeftnger, trlitltittptg, Ittm-
eifrig.

SaS gleid^e äSorbringen beS ^erbumS I^Bt fi(| bei ben Ableitungen hf
obad^ten. S)ie ©ubftantioa auf -jer wie ^Ftfdier unb bie mit ber SSorfilbe ®e-
wie ©efpött, ebenfo bie Stbjeftioa auf -lg wie rofltg, auf -tft^ wiciänklfi^,
auf -iirtj wie fiJjnierilldi, auf -bor wie tjaltbar gingen junäd^ji atte nur
oon ©ubftantioen auS, unb aud^ f^rntt gibt eS no(^ üon aU biefen Älaffcn

58eif^iele, bie nur fo entjlanben fein fönnen, j. 33. ©ramba^ner, Si^nltter,
O^txo'dffev, ©ebüfxtj, jeltlg, gebürtig, Häbtlfdi, batjerifdj, welttlrij,

elnljeitlldj, bienfibar. 2Ke^r ober minbcr sal^Ireid^ aber finb^au^ fd^on bie

trotte, bie nur auf ein SS erb bejogen werben fönnen, toit ^zlUx, iSärker, (De-
tcit, fäumlg, fällig, nerfetfilj, ferbtlrlj, unaus^e^itdj, legbar, ans-
fütjrbar; ben Übergang bilbeten thm SBdrter wie iFlfiljer, (S^efpött, ro^lg,
^änkifrfj ufw., bie wieber mit ben Swttt'ß'^cnt ftfdjie, fpotte, xoftt, ^ankt
in 3Mfttmmen^ong gebracht würben.

b) Soutlic^c SJcMenittgcn. S33id^tiger unb weitgreifenber finb einige laut-
lid^e ©igentümlid^fciten: gwei baoon gel^ören ben 3«f(intwenfe^ungen an unb
betreffen htn AuSIaut beS erften ©liebS.

1. asorbringcn bcr enöwng » im crfteii ©llcbc (»Inbc»»). Suncc^fl er-

fc^eint fe^r l^öufig am ©übe beS erften (SliebeS einer 3«fommenfe^ung ein 0, fo

in Ämtgbejirk, (Drtgoerbanb, fiinbegait^r, Sotjn^Bpflldjtcn. S)iefe

SJUbungen finb jwar jünger alS bie anbercn, s-Iofen wie Steinplatte, iFelb-
meg, llatljaug, ß^rgrüAen, ©ogloljn, aber um fo Icbenbigcr. 9ln fid^ ift

baS ia o^nc Sweifcl bercd^tigt in aU ben göffen, wo au(^ ber freie ®enctüj

in biefcr ^^orm möglicb wäre. SSeil man fagt (Dotteg 'unb hzs £anbe0, barf

man aud^ fagen ©ottesblenpt unb ffanbeggrenjen; unb ans bem gleid^en

©runbc iji nichts cinäuwenben gegen lobengwBrt, beirpieiBmelfe, ja aud^

nichts gegen reg«n0reldr unb In^aitsleer. Slber öon bem fjemininum Ar-
beit wöre tin ©enetiti Arbelt0 unerl^ört, unb boc^ braucht man 3lrbelt0U^n
unb ebenfo ©eburtstag, ßegUrttng0rat, ffiiebeablenft, tjoffnunggooll,
au gnaljmg weife unb aa^Ilofc anbere SSilbungen ber STrt. 0htn ifl fretlid^ im
Siieberbcutfc^en oud^ bei ^femininen ein ©enctio auf -0 üblid^ gewcfen: im alt-

jöc^fifd^en ^elionb l^ei^t arbedes „ber Slrbeit", giburdes „ber ©eburt"; unb
aus bem nieberbeutfd^en ©prad^gebict flammen aud^ hit erften ber ^ier in 0lebc

fte^enbcn 9'JeubiIbungen. ®ennod^ ift il^re aufföHigc ©erme^rung unb SJcrbreitung,

gegen bie afleS törid^te 2:oben über ben „0*Unfug" nid^tS auSgerid^tet f)at, burd^

bie jafilreid^en SWufter ber mönnlid^en unb neutralen a-gormen minbeftenS mit

begünftigt werben. SÄunbartlid^ ^ei|t eS aud^ mit ^iluralifc^em erftcm ©lieb

(Dauismift, <!5äul0"§taIL

et^wattfungtn im ©cbraud^ bcö »Inbe»». |>eute flehen nunmei^r 3u-
fammenfe^ungen mit unb o^ne in fd^einbarer SBiUfür nebeneinanbcr: man
jagt Äergiuft unb Äergealuft, ^Weerroaffer unb iÄeereswarfer, fleer-
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{etilen unb j^eereomadit, ^eurfättle unb ^eeresfänU, CelbTi^merjen,

Äelborjt «nb ffielbesjerben, Sa^rmarkt, Äatjrbin^, Sa^r^Bjett, Salrre«-

fAltxg «nb 3a^resreiönuii0, ©abahcrnte tinb ©obabBernte, ®abab-

fobrlb itnb ©ababsqualnu Stnmeri^m flittfit btc iüngctc a-Silbung öidfad§

nod| fletoäiltcr alS i^re 0-Iofc gtoimnö^form, «nb tocnn man i^t bic Snßcnbfrifd^c

aud^ nid^t immer me^r anmerft, fo ftcl^t fic bod^ öottoieflcnb in gällen, too a«(ä| bet

freierer 2Bortföö«n8 ein ©enctiü am ^lafec wäre, aljo in «DtrtatianB n^en

ßter^tttts, »ats^ßrr «cBenÄat^atig, WJafferBnot neben WPafrernot „««ot

on SBaffcr", lHJafferfarbe «nb freUid^ a«d^ «Daffer^ötre, BugBrlriftting

oeaen Bugmßtller, lötnbMetU neben WJtnbtror«, aber attd^ ^Inbrtdjtnng.

SBo fon^ alfo eine SScrbinbung mit bem Sßhifatiö öorlSge, fe^It bar«m a«d|

bag 0, mie in Ätromlettung, firlegfütrrnng, MJegwelfer, Btavxm-

Ijalter, Äextjttrober, »atgeber, frcüit^ toieber nid^t in ««f«^^«9fl0fr,

3)afür fle^t ba§ aber toieber in ben S«|ammenfe^«ngen, beren erftcr Xetl telb^t

fAon pfammengejefet ift, aljo icbeämal in ber jüngeren SSerbinbttngSna^t, »le

in «orbUnbgreif^, DaOTpfrdrtff0gerrljmlnbtgHcU, modjtnmaxktsi-

orbnung, öotfkanb0gBre$, iilPettrna4rt0jßlt u^« *

Sn ben abjelttöifd^cn SSerbinbnngcn toic armoHrfi, mannalroflr fönnte

ber ®enettö bon ben ©«bftontitjcn Ärm0blrfie, üÄannBlifitjß übertragen fein,

wenn er nid^t eine afte SKafebcftimmnng fortfc^t, toie fte borliegt im m^b. zweier

spannen breit „attJei Spannen breit" «nb im S«t^crif(^ett ein ffiamb etn«

|ar0 alt „ein Samm ein Sa^r alt".

2. «ttbcre ©enettöformen im trften m\th* Sm ©egenjafe s« ben »«d^em-

ben 0-?5ormcn l^aben ftc^ bie anbem (Senetiöe n«r \päxliä) erhalten. ®ie |(^tpa(^e

(Snbnng -m fommt - abgelesen toon ben SBörtem, bei benen fie ^e«te über-

battbt nod^ üblid^ iji, ttjie bei bem SlnfangSglicb üon iFürjienbtnb, ^afenfug,

£ön)enjatin,(^)l«ralifd^)l8otjnenkaffee,5i^ienßngeleire— ^a«|)tfc^hd^n«r

nodb bei ftngnlarijc^en femininen bor wie bei Sünn^nblnm«, iFran^n^aar,

Hafenlodi, Slraßenpflaflcr, ©tntenbUAB, «)i£genlleb,ia)ierentepptdj,

iBlttmentopf, feiten bei SKaäfnlincn toie ^Dfanenangc, ^alrnenkamm,

^öaljn^nfeber, a«d^ ^onbenfdicln (199). ®ana öercinaelt jle^t ber alte

©enetiü in ©änfeljant «nb (Dänfeblume (201,2).

3. auölautenbeö t Im erftcn ®«eb. ««eben bem ©cnetiü bient als erfleä

©lieb ber S«jammenfe^«ng aud^ bie reine Stammform, «nb sttjar balb mit t

am @nbe, balb o^ne e (Tageblatt «nb ©agblott). 9ln fic^ ift bie Mofe gorm

njeitattS am ^ä«figften; fie finbet fid^ bei SRaälulinen «nb S^ctttren beinahe a«8-

fdbliefelidb «nb ift felbft bei f^emininen a«f e fclir öerbreitet: iSterftnbß, Saol-

THskt, Bnglodj, $)fanbtjott0, Steintreppe, "j^olirpütter, ^rmjjanb,

«anbfiljtt^, ilai^tbereldj, aber a«d^ 4?ttl|rmann, iFu^rloljn, ®fO0««P,

©rbrlnbe, QBrbboben, fie^lkopf, fie^lberkel, St^ienbetn, flüftme^,

föfbb. iHaBtui^; Ueblo0, etrrget|tg, eljrUebenb, rebTeüg. ^^°L f
oerbale erfte (Slieb ift fe^r p«fig fo gebilbet: 1IlPofrt|bär, Ka«bgler,J»Peb-

ftnhl, ffelttrammel, ßetrdjroejler, Stretrfjrlemen, iBaAflttbe, ß^löpf-

get^er, iFalyrrdreln, OBtnPketgtialle, iUDlAelmardilne, Wätinabel, pre^-

fihelbe, Tdrretb fertig. ®a§ e ift bcmgegenüber bicl feltener «nb ^anptfäd^lid^

a«f aSerbal8«fammenfc^«ngcn bcfc^rönlt, auä^ mo^l 8«ncid^ft n«r norbbentfd^. ©0

beilt eä ©ageloljn, ©ogeblatt «nb radjebnrfttg, rebegemanbt rebe-

begabt, liebeleer, kronetragenb, befonberä ober Säugetier, ^«Iff l*«ll^»

«ebemann, i^ebeboum, -i^eberoUe, KnUellatt, Belgeftnger, iEelbeamt,

ÜÄelbefr^etn, Slebepunkt, ^Iflegemutter, Srtrneibejätjne, retfeferttg;
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ncBen IDarU|immer unb MIarteranm fagt man mcift WJartfoal, unb o«(^

in Äobeflodi, Äiofebalg, Bufdjnelbekurs ^at »enigflcnä bcr ©übbeutjt^c

ttic ou(^ fd^on öor^er bei ©ogelotin unb Sägeblatt ftarfc ^WctgutiQ autSScr-

brängung bc3 e, boä nur jtoild^en Hamburg unb gic^telgcbirgc ^eimij^ ifl.

c) 2)le Sa^lfotm bcö crfteit ^Ucbcö. a3co(^tcn§wcrt ift aud^ bic 3«^^*

form bc5 crften ©licbeä: bon |)au|c auä fotttcn fid^ Singular unb ^lural |o

Verteilen, mic c8 bcr ©inn öerlangt, unb \o fagt man autreffenbcrmcife cincrjcitä

«atfyaua, Ätaotaanroalt, S;tabtDUrtel, Stabtmauer, aatrregjelt,

«edjtgorbnung, Arbeitaktttel, Hadjtfiljmetterltng, anberfeitä ^Sufet-

Dlertel, iÄännerürben, MJeibergefdinjä^, Stäbtßoxbnnng, «eute-

frirlnber, Ätäbtegrünber, Sdfulbenmadrer; unb cg fielen fid^ gegenüber

StlmmbrudF unb Stimmengewirr, fialbsfeU unb fiälberljerbe, ®irr-

mnfi^el unb (Dtjrenfitfmaus, (Sbcnfo joUte man fagen ein Äalbahopf,

aber jmei fiälberhßpfe unb untcrfd^eiben atoifd^en ^annskleiber unb

iWännerblelber, je nad^bcm e8 ftd^ um bte Älciber eineä ober mehrerer

SKänner ^anbclt: aber au einem Singular Baumkrone unb iPelßbloA bilbet

man aud^ htn ^lural Äaumkronen unb iFelablöike, unb au bem ^lural

fitnbermäntel unb 4»lännerpttmmen aud^ toicber ben Singular dSinber-

mantel unb iHännerftimme* ®ana abgelesen bon bem ©influfe, ben pluralifd^

ocrjianbene gormen »ic ©änfebraten, iWenft^enfdjabel, 4Fftrftenktnb

ausüben fonnten, erflttren ftd^ |o fd^liefelid^ ©c^manfungen toie Ktnbsbraten

unb »inberbraten, ßlnbamäbdjcn unb fiinbermäbrfjen, Ärfjnetberg-

U^rllng unb Äi^neiberkretbe, Ädinetberinnnng unb bcr ®cbrau(^ bcr

fjorm $)ferbe|iaU, auc§ menn nur ein ißferb in »ctrad^t lommt öcfonberö

auffällig finb SSilbungen toic Baljnrel^e, öamenBoerjeirljntß, iFreunbea-

brela, SöngllngaDereln, ©ffl}ler0Beretn, Jlfanbljotta, Äugurmer««.

Ärnberfdjaft, Briefträger.

d) (gntfte^ung längerer «aieltungöflWictt: 1. »el ben Swbftttntlben. Sm
»creld^ ber Slbtcitungen cnblid^ bilben fid^ neue ©nbungen baburd^ ^croug, bofe bcr

StuSlaut b'c8 ©runbtoortS nit^t mcl^r ol§ jiamm^aft gefüllt, jonbcrn aur ©nbung ge-

logen wirb. So tourbe in ben ^ormcnSattler, (15 Urtier, biebonSattel unb (Mör-

tel mit ber (gnbung -tv (al^b. -äri, m^b. -sere) gebilbet finb, eine neue ©nbung -l*r

abgetrennt unb iunää^ft im Sfiboften im 9'?cufc^5|)fung bermenbct hä ©tfdjier

(medlenb. ©Ifdrer), «lurptler (neben munb. «Parier), fifinfller, Älpler,

3ftgbUr, ©egenfögler, wo urfjjrönglic^ frcilid^ auc^ immer l-®iminutioa bor-

lagen. — ebenjo mar eg hd htm SluSgang -»er, bcr atoar in HP agner unb

bem a«ni ©igcnnamen crjlarrten fiäjlner (oon fiaften) aud^ bom heutigen

Stanbpunft auS nod^ bered^tigt crjc^eint unb in »ebner, fffigner wcnigjienS

in älterer 3cit ebcnfo bcred^tigt mar, weil oa^ot^beutfc^ bie ^runbtoörtcr nod^

redina unb lugin ^icfecn; alöbonn aber fmb nod^ bicjen SKuilern neue fjormen

entftanben toitmammx, JJfiJrtner, bcfonbcrg aber Älediner, Sfilbner unb

iBilbner. — 2)ie ^nbung -litt« mar urj^rünglid^ nur in formen a« ^««1«»

bercn Stamm auf -l ausging, wie OBbeUng, ßaroling(er); l^eute treffen wir

fie auä) in ^iJfUng, Sträfling, «eultng, MXih fie ^at \>it alte ®eftalt o^ne

l beinahe gana bcrbrängt — ®ie ©nbung -«rH, in Äauferet unb Sttjrele.ret,

t^ entftanben baburt^, ba§ -el, wie t^ nod^ in ©nnbtet „®unbt3 SBirtfd^aft",

©lemerel ,3)iemcrS S»irtjd|aft", Srtrrammel „mitmaviS bcr fjrl. Schramm"

{id benen Schiller in 3ena wohnte), ö)ü|lenet (oon m^b. wüestene „äBüfle")

unb in bem gana neuen Anaknnftel oorliegt, an ^erfonenbcaeid^nungen auf -er

antrat wie Äx^reler, Springer; i^cute beweijl ber SRangel bc8 Umlaut« in
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Äonjerci, Äonferct, ba& bic StBIeitung nur mit bem SSerbum in SSeaiel^uttg

gefeit toirb, nic^t mt^v mit bem (SuBjlantit) ©Snjer, Käufer.

aScrwtcfeltet ifi bic ®ef(^id^tc ber enbuttgcn -l^eit, -beit «nb -ifiktit*

«tt t^ baoon nur -Irett in götten toie Stijonfftit, iFretljelt; -helt in SBÖrtcrn

toie Sanberktitf iFrnrfitborkelt ijl crji in ml^b. 3«t baburd^ aufgcfommen,

baB in Ableitungen öon Slbicftiöen ouf -ec (n^b. -ig) ber Sluägcng -ec-heit in

•ekelt fiberging, stsBtec-heit aljo foaujagen äu staete-keit würbe. S)iefe8 -hett

würbe nun aber balb öerjelbftönbigt unb trat toicber Räufig öon neuem an 3lb-

ieltiöe auf -ig an, jtRuf alfo fjormen wie <lPa^rtraftlg-kelt, StanbRafttg-
feett ©obolb man aber bieje 2tblcitungen ben füräeren 5lbie!tiöformen gegen-

übcrjtentc, WaRrRafttgiiett alfo auf wa^rtfaft bejog, nid^t meRr auf

waljrlraftl0» konnte fogar -tgbelt für ficR abgetrennt werben unb feiner*

feitg neue ®ebilbc f(Raffen Reifen toit 4Fe(ltgfeeit (oon ftft), Sftßjtgbett,

filjeinlgkett

2. S3el beit «bjcftüien wirb bie »cgieRung m einem SWetall burcR ben

§lu8gang -ttn be§ci(Rnet, a- 35. in biedrem. Urf|)rüngIicR ReimifcR i^ biejer

aber nur ha, wo oucR f^on ber Slame beS SKetaKä auf -jer auägeRt, olfo in

ftlbern, kupfern unb, angeftiRtä öon mRb. iser „©ifen", au(R in eifern,

unö fein -n becft fid^ mit ber (Snbung -en öon SSilbungcn wie golben, trbe«,

infofem fowoRl -n aU -e« auf mRb. -in jurüdgeRn (mRb. silberin, guldin,

irdin); übertragen ift haS -ttn bemnatR in gläf^rn, ftelnern, bletRern,

R5ljern, bleiern unb munbartlid^em beinern.

3. »el ben SSetben ijl feit ber mRb. 3eit bie ©nbung -ig*» entft}roffen,

in formen wie retnlqen neben rein, Urfprünglid^ natürlicR auö^ nur oorRauben

in Ableitungen ber Abieftiöa auf -lg, Wie Reuigen öon Relllg, kräftigen,

fftnblgen, begütigen, liegt fie iefet aucR fonft oor, §. ». in flelnlgen,

peinigen« reinigen, beelblgen, beenblgen u. bgl.

e) «blcltung filRelttbttrer ©ninbformcm Aber audR gerabe ba« entgegen-

gefefete SSerfaRren lommt bor: man^mal werben lürjere formen au8 längeren

ncn erfd^Ioffcn. aSeil j. ». athtn ben abgeleiteten »erben wie Ijungern,

banken fürjere ©ubjiantioa liegen wie ^uxtgtr, Bank, fteUt man aueR ju

anbcreti ^Serben nad^tröglidR foIcRe ©ubflantioo, alfo au Ranbeln unb w anbei«

§. ö. «anbei unb lilPanbel, an flften, tl^en, fiRll^en unb fiRnl^en ebenfo

Äl^, »l^, iSxRlt^ uno iSiRnl^, a« bröAen unb rfiifeen (oberb. brnAen
unb ruAen) femer DrnA unb ÄnA. <Bo erflören ftcR auti^ 5a^ neben

fe^en, ^aii neben Re^en. ©nblid^ ift au(R Jllebertradjt iünger aU nleber-

träiRtlg. @o bilbete man in neuefter 3eit au(R :ÄUtag, »orfaRr unb gar

ber öormdrj unb bie llberfee. SKunbartlid^ iji blogfng (au bloßfftßlg,

nad^ barfüßig; barfuß).

f) fturjfonnen» SD^and^mal wirb an Stelle einer 3ufommen|e|ung nur iRr

erflcr Seil oerwanbt, aw«ä^li »oRI in ^&Um, too ber SufammenRang ben ©inn

leidet öerrict, fo bafi biefe formen SRnIi(R a« beurteilen wären wie bie früRer

genannten a9eift)iele «renn- nnb ÄanRolj, gStt- unb menfiRllxR unb

äRnlid^eS (107 b); baRin geRören ®ber 'Dberfettner*, « o rn 'Sornfd^napS' (baRer

auä) ma^Min), iOleraRr n. 'SieruRreffcn' (alem. Bnönl '9?eunuRreffen'), ÄoA
n. ^aSocfbier*, SiRnauj m. '©d^nauabarf. ©o Reifet eS in SSerlin Olje ^SSiaeWirt,

^auSoerwalter*, unb aßgemein ftnb befonntlicR au(R bie frembWbrtIi(Ren Ällo,

©eil; bie ©dRüIerfuraJ^e bübet fo j. 85. au* »Iref *2)ireftor*.
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n. 8efonbete$.

(2)ie elttjeltteti Söortartett)

109» @ttei)erutlö* 9^^^ ^i^f^" aKöemcinen Erörterungen über

baS iBefen ber SBortbtIbung muffen toir bie einzelnen Sßortgebilbe

nod^ im befonberen be^anbeln. 3ltS ©runbfaj für bie (Sin*

teilung fönnen babei an ftd^ fotoo^I bie gorm bienen »ie bie S3e*

beutung.

(Snttteber nämlid^ nimmt man bie ©nbungen unb bie öerfd^ietenen

anbem öilbunggmittet jum StuggangSpunfte unb unterfud^t j. ^.,

tod^t tofgabe ber Stuggang -er (in fetter, £en4rter) ober hk

©nbung -ig (in eilig) erfüllt; bann müßte man jeigen, hai -er

^erfonen be^eic^net toie in Siröfer, Leiter, S)inge toie in Äeudjter,

®aler, unb nid|tbinglid§e ^Begriffe toie in ^tbfitt, ^ani^izt; ober

bag -ig WbjeÜiöe bilbet öon ©ubftantiöen, ttne bärtig, ober öon

Sterben, wie geljörtg, ober üon «ßartiMn, wie bortig.

Ober man legt bar, toie bie öerfd^iebenen Strten unb Unterarten

ber Sßörter (j. SB. @ubftantiüe unb Slbjeftiöe, aber aud^ «ßerfonen-

unb ©erätebeseid^nungen ufrt).) auf bem SBege ber Sßortbilbung

guftanbe fommen.

|)ier fd^Iagen toir ha^ le^te Sßerfa^ren ein. ©arum foK junöd^ft

bie SBilbung ber ©ubftantiüa be^anbett werben, bann bie ber

Slbjeftioa; baran fd^Iiegen ftd^ bie SSer^ältnigbeaeid^nungen, bie ftd^

gemäß i^ter Sßermenbung im <öa|c in reine Umftanbgloörter, ^öpo^

fttionen (SSortoörter) unb ^onjunftionen (Söinbetoörter) gliebem (95 c).

5ln le^ter «Stelle werben bie Sßerba (3eitwörter) befprod^en. ®abci

Wirb überall Oor allem ha^ berüdEfid^tigt, wie bie eingelnen aßortflaffen

jueinanber fteilen, weld^e babon bie (Srunbwörter entl^dlt unb weld^e

bie ^Ibleitungen. S)ie o^ne ©ippe bafte^enben erftarrten gormen

ge^en un§ weniger an. @ie werben nur jeweils im (Eingang erwäl^nt,

bamit man über ha^ in 9ftebe fte^enbe ©ebiet einen öoUftänbigen

Überblid gewinne. ®ie innere Sßerfd^iebung (98. 101) wirb

am @nbe jeber Gruppe nod^ befonberg oorgefül^rt. 2)ie SBor«

gefd^id^te wirb nur fo weit berüdtfid^tigt, al§ fie ^eute nod^ oon

Einfluß ift.

Unb bie öeifptele Wählen Wir nid)t nur mit fRüdfidit auf baS

g^ilbunggmittel (Enbung, SSorfübe, gufammenfe^ung, @ubftan-

tiöierung, ^tbjeftimerung, SScrbalifierung, Übertragung anberSartiger

Söejeidinungen), fonbem aud) mit 9iücfftd§t auf bie Sßortart be§

®runbworteg.
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1. Die 9lomina.

a) S)ie ^au^Jttpörtcr.

A. S^re »ebeutttttg.

110. L ^le ^ebeutunaöötujijjetu Sn bcm SBcftatibc bcr

|Kiu|)ttoörtcr, ber §cutc für bte SSortbtlbmig in S5ctrad§t lommt, ftnb

öetfÄiebcne Älaffett jn unterfc^eibcn.

a) Äon!retauttb3Ibftrofta. 3unä#käeid§ttenbie§au^ttPÖrtcr

nur fi^tbare ©egenftdnbe ober S)in9e; man nennt fte bann 2)in9toörtcr,

genauer ^innenbingtoörter, aud^ ©egenftaubgloörter ober ton*

frcta (fiarl, ^Oferb, Stein). 2)tefe ^tngtoörter ftnb enttoeber (gtgen-

nanten, bie nur einen Beftimntten einzelnen ©egenftanb Benennen (toenig*

ftenä für ben junäd^ft @pred§enben), Befonberg einen SKenfd^en ober eine

fertli^Mt, aber aud^ fonft ein Belannteö (Sinjelbing (fiarl, ^Ijein,

JlreBben, fireml, t>a^ @d§iff flo^en|oUern); ober fie finb mu
tunggnamen (^ppellatiöa), bie jeben BelieBigen 5lnge^örigen ober

jebcn Xeit einer ©attung Bejeic^nen (Mtn\^i Stein). Jöei ben

Gattungsnamen unterfd)eibet mon toieber ©toffnamen (®olb, flolf),

bieSöenennungen für ®lnge, bie man teilen fann, o§ne i^r Söefen ju tjer*

änbcm, unb ©ruppentoörter, bie ein BelieBigeg, me^rfac^ öor^anbene«,

untcilBare« ©anjeS Benennen (Pferb, ®nrm, Stabt).

Unter ben ©ruppentDörtern finb für bie SßortBilbung stoei Unter*

aBteitungen toi(^tig; einerfeitg bie SBescic^nungen ber leBenben SBef en,

öor allem ber SKenf^en (113), bann ober au^ ber Xiere unb «ßflanjen

(115), anberfeitS bie SJejeid^nungen fid^tbarer (leBtofer) ©egenftänbe,

in^Befonbere oon Geräten unb SBerf§eugcn .(116).

^en ©ingmörtcrn fielen bie 5IBftrafta (Gcbanlenbingtoörter

ober Sßerbingli^ungen [118]) gegenüber. @ie finb 3lugbrüde für

an fid^ uid^t gegenftänbli(i)e, fonbem nur gegenftänblirf) gebadete,

„abgejogene" S3egriffe oon (Sigenfd^aften . ber 2)inge (^öte, iFing,'

üeinung). ©inb fie ton einem ^aupttoort ober S^eitoort abgeleitet,

fo ^eifeen fie 9lominalaBftra!ten (Hote, Sidjerljeit [118 b]);

fommen fie bagegen tion einem geittoort, fo nennt man fie 3eit-

tt)ortgaBftra!ten ober SSerBalaBftr alten (iFing, üeinung [118a]).

Sine fd^orfc ©d^eibung biefer maffeit, bie ein für attemal gelten joHtc, ift

nid|t mögltd^ (102 d). ®er ©ebraiic^ üertt)ifd|t auä) f)kv bie ©renken. 3n l>m

©a^e 3dj tfobe mt* etaen fiöAltn QS^mfl ift msklin (SJattungSnamc; unb wenn

man üon bem ad^taigiö^rigen ^Oorflanb eineg »ereinä, ber foftbaren ffiabnng

eineä ©d^iffeä, ber geiaigen i^errfdiaft cinc§ ®icnfhnöbd^en§, bem obgefaltencn

IDerpulj eineä ^aufeä, bem frummen Äbfa^ eineä ©üefelS ober txixi cmgelnen

Äbfäljßn eines Sud^eS f^iri^t, fo gebrannt man ein Slbftraft a«r 58eaeid^nung
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einc8 ©egcnjlanbcS. ®crarttöe ÜBettragunflen finbcn fld^ aicmlic^ l^ouftg, xdäft

nur inner^olB ber Äloffc ber ^auptxobvttt , fonbcrn a«(^ fo, bofe Stnßel^örigc

anbercr SBortartcn, t)ot aUcm S3eito6rtet, aI8 §a«|)ttt)örter gebtaut^t tocrben.

a)te|c lefetc Slrt ber ÜBcrtrogung nennt man ©ubjtantiöiernng (100,1).

b) SD^otion, ÄoIIefttöa, SDiminutitJQ. gür bte SBortbitbuitg

fommen aber no6) einige toeitcre ^ou^JitoortgHöffen in grage, toeld^c

bte blöder ertt)ä^itten freujen. ®ie «ine §at ben gtoed, bog ©efc^Ied^t,

meift ba§ toeiblic^e, cineS gefd^Ie^tigcn SBefenö ^röorgu^eben unb öom
mönnlid^en gu uttterftf)eiben: bog fitib bte öef^Ierf)tunterf d^eibenben

5ßer[onen= unb ^ierbejeid^nungen (d^anfBrtd)f, fiöntgtn, M)trtitt

[101 a. 119]); eine gnjeite fofet mehrere ©injelöertreter eineg Söegriff«

als ©inl^eit jufamnten: bag ftiib bic ©antntelnomen ober ^olleftiöcn

(Ü^Bbtrge, «attjbarfrtiaft [101 b. 120]); eine britte (101 e. 121 b. e)

milbert ben 93egriff, bie SSerlleinerungättJÖrter ober ^imtnutitja

(flausdjett); eine oierte (101 d. 121a) toergrögert unb Oerftörft i^n,

bie 9Sergrö6erung8:= ober Sßerftörfunggn)drter(flöli£nlartn,flottpt-

fpag); eine fünfte (101c 121 d) !e^rt i^n in fein Gegenteil um, bic

5Begriff§gegenfä|e (d^unpt : lingnng)«

SRe^rjal^ISBilbung. Son btefen Äloffcn fmb bic (gigcnnomcn nnb bie

etoffnamcn ^ente crjlarrte gormen; fic gc^en unS bcStoegen im folgenbcn nid^ö

an, »eil wir öor allem bic lebenbigen «nb fd^öpfcriid^cn ©Übungen bcrücffic^ttgcn.

S)o(^ bc^d^öftigcn ung bie Eigennamen in gefdjit^tlit^er ^infic^t (114). — 3ur

Äloffe ber ©ammelnomen !önnte man aud^ bicSKe^rsa^Iäbilbungen rechnen.

%a bie SKe^rjo^ISbilbung aber htn gangen ©prad^ftoff be^crrft^, nic^t nur bic

ftlaffe ber ^aupttoörter, jonbem aud^ bie ber öeimörter unb 3cittt)örter, unb ba

fte in öcrfc^iebenc ©ebicte eingreift, bic pd^cr jur Sßort&icgung gehören, toie bie

tafuSBilbung ber 9?omina unb bie ®eftaltung ber Scitiiämme, ber «uSfageformen

unb ^erJonenformen ber S^ttobxtet, fo Be^anbcln »ir fte lieber in ber SBort-

biegung (163. 188).

n. ^ad ^eDeutungdOer^älttttd 5toif4nt ^runblport untn fif^

leltunö. SlKe unfere lebenbigen |)auptroortgbi(bungen ftnb öon ßcit*

ttjörtem unb öeiroörtem ausgegangen ober Oon anbern ^auptroörtem.

Slber baö SSer^ältnig, in bem fie ju biefen brci 2Bortarten fte^en, ift

fd^wieriger ju beftimmen aU bei ben iöilbungen ber S5ein)örter unb

ber gettroörter (129 f. 145).

S)ag§auptn)ortift gtoar feinem 2Befen nad^ ©ubjeÜSrtJort (S)ingtoort),

unb bie Ableitungen öon SSeiroörtern unb oon geitroörtern müßten banad^

aud) aU ©ubjehe gebadete (Jigenfc^aften unb SSorgdnge bejeic^nen.

^a8 tun fic aud^, junöc^ft inforoeit bie 5lbftro!to in öetrad^t fommen.

©in 9flomina(abftra!t fteöt eine ©tgenfc^oft al« ©ubjeJt ^in (Sd|öti-

Ijett), ein Sßerbalabftraft eine SEötigfeit ober einen SSorgang (^itt)»

— 9lun fällt aber inö (^etoid^t, bafe bie ©ubjeftgmörter an fic^ eben*

fotoo§( eine ^crfon aU eine <Sad^c bcaci^ncn lönncn. S3ei ben
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Stbtettuttgen mu6 btefer Unterfd^teb olfo too^t aud^ ^cröortreten. ^t*

fäd^Uci^ 5erfaKcn btc 3ettlDortgab(eituitgen junöd^ft qu(^ in jtuei ©ru^pcn.

55)ie eine Benennt ben ©egenftanb, ber Xrager ber §anb(ung ift; ba^

finb bie i8e5eic^nungen fid^tbarcr ©egenftänbe (bie SEonfreta); biefc

verfallen felbft n)ieber in ©esei^nungen ber tätigen «ßerfon (nomina

agentis), tcie Ketter, «nb in ©ejeid^nnngen beg leblofen ®egen»

ftanbeg, ber mit ber Xötig!eit ju tun ^at, fei eg baS 2JiitteI unb

Sßer!jeug, mit bem man fie ausführt, toie Seilje, Stögel, Drürker,

fei eS ber Ort, too fie öonftatten ge^t, toie Sd^enke, ;2lnrtttite,

fei eS enbUd^ baS ©rgebni«, ba§ fie herbeiführt, toie Sdjnitt im

einne bon abgefd^nittenem ©tücf, Spalte im ©inne Don fic^tbarem

9ii6 (nomina acti). ^ic anbere ©ruppe benennt bie eigentliche

^anblung felbft, toie (I5riff, Sltdj, ffanf, ilmgrabring. S)aS finb

bie fc^on berührten Xötigfeitöbe^eic^nungen (SSerbalabftrafta ober

nomina actlonis).

2)a8 gleid^e geigt fid^ bei ben formen, bie Don Söcitoörtern

ausgegangen finb. S)ie einen bejeidinen bie ©cgenftänbe, bie Xröger

ber eigenfd)aft finb. 2)a ba« ober toieber ^erfonen unb <£ad^en fein

lönnen, belommen toir balb^erfonenbe5eid)nungen toie ber ^leuUitg

unb ber ^unge, balb ©adöenbeseicfinungen toie baß ®ut, ba«

ülttel ©ie anbern führen bie ©genfd^aft olg leblofeS ^ing

(®ebanfenbing) fctbft ein; ba8 finb bie fc^on genannten Slbjcftio-

abftrolta.

©ie 5tbleitungen, bie öon §aupttoörtern entf))rungen finb,

brüdEen eine Snberung be8 93egriffe8, eine innere SBerf^iebung

(98. 101) aug. 9^ur ift ^ier biefe Snberung toieber öiel umfaffenber

aU bei ben anbern SBortartcn, toeil ficf) bie ^aupttoörter felbft

begrifflid^ in ^erfonen« unb ©a^enbejeidtinungen fc^eiben. ©o !ann

eine 2lbleitung in bie anbere (^xuppt fpringen; öon einer ©ackert*

bejeid^nung fann eine ^erfonenbejeid^nung abgeleitet toerben toie

Sdjreiner ton Sdjretn, SölbUng öon Solb. ®a§ Umgelcl)rte,

bafe eine ^erfonenbejeic^nung einer ©ad^enbejeid^nung baö S^afein

gegeben ^at, liegt Dor in Sßörtern toie i^ür|lentnm unb in Über*

\ragungen toie Dampfer, Sdjteber. — ©aneben aber !ann bie

TOeitung mit bem ©runbtoort in berfelben ©ruppe bleiben: auf

biefe SSeife entfielen bie S8er!leinerungS* unb SSergröfeerung«*

toörter toie üatinlein, flöntdjen, dBngelktnb unb flöllenlarm.

B. S^re Sorm.

I. 3m oHgcmeincn.

HL S)ie ^oupttoBrter finb t^rer fi«6cren Sform (103,4) no(^:

a) etamnitoöiuT, »nb atooi 1. o^ne ©tatnmüeranberung wie Äx^enk
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(: fitr^nke), ^vanjü^ (: braur^e), Äauf (; laufe); 2» mit «Blaut »ie Sanq
(: finge), Sprudr (: fprex^e).

b) StBIettungctt, unb jttar 1. mit enbungen, balb o^nc Stamm-

öcrättbcrunö wie Kelter (: rette), Äftrge (: bftrge), Sel^e (: fel^e),

3attitr|er (: faur^je), i5x^3ulreU (: frfjan); öon 3ufammenfefeungcn mic

Äefuub, (Entgelt, ©rmerb; balb aud^ mit Umlaut mie Säger (: fage),

feiten mit «blaut mic Sprarije (: fpredie); 2. mit hm SSorfilben illn-

unb ®e-, feltener Änt-, iUr-, teils mieber ol^nc ©tammeSönberung wie lln-

gunjl, ©euatter, ©efponn, Slntmort (: WPört), Urfe^be (: 4Fe^be),

Urteil (:®ell), teü8 mü Umlaut mic ©ebüft^ O^Bafi^), ©ebäA (:baAe),

® erpött(: fpatte), öereinjelt aud§ mit anjd^eincnbcmSlblaut wie ©eblg (:belße),

©efpräi^ (: fpreilre); 3. mit htt aSorjilfic ®e- unb einet ©nbung, balb

toiebcr o^ne ©tammeSänberung wie ©efptele (: Spiel, fptJel«)» ©eftb^ne

{:jt'6^nt)i balb mit fül^lbarem Umlaut wie (Defäljrte (: 4Fa^rt), ©etafe

(itofe), feiten mit fc^cinbarem «blaut wie ©ebränge (: bringe, aber au(|

Urong).
c) 3ufammenfefeungen. SBä^renb babei bcr jweite Xeil fettflöerilänblid^

ein Hauptwort ijl (ba8 ©runbwott), lann ber erjie (baS a5ejlimmunggwort)

fein: 1. ein Hauptwort wie in Hauptmann, Beltungafunge, Lebertran;

2. ein Seiwort: Jungfrau, ileufr^nee, ©berljemb, ^Unterarm, Xlt-

ijftrgermelfter; 3. ein 3citwottjiamm (108a) wie in Betgeflnger, Lebe-

mann, ^orkbell, fira^fng; 4. ein Umftanbäwort wie in Abgang, :Ättf-

fa^rt, ©Ingang, Suf^rrlft
d) Bufammenrücfungcn Wie Ulilrtrein, Äalbatfeln, illmmer-

wleberre^en. 3)0(ä^ liefen fid§ auc^ göKc wie Jungfrau (c2) ^ier^crftcDen.

e) ©ubjtantiPierungen Wie ber Sauge, ^as dBut; ha^tt gehören auäf

bie Übertragungen fertiger SBortgruppcn Wie Äprluiglnfifelb, »ü^rmli^-

nlörtan, ©eratewo^l, Selängerfelleber.

112. 2)le nltbeutfdftctt »cr^ältnlffe. JBerönbert i^at ft(| im Souf ber

fprac^Iid^en (gntwidlung be§ Seutfd^cn nur bie 3a^l unb bie ©ejialt ber

^ortbilbungSmittcl; neue S3ebeutung8flaffen Ulm ftd^ trog beS fjortfd^ritts,

\>tn haS gejamte ®enfen in ber 3cit gemad^t f^at, eigcntlid^ nid^t l^crauSgebilbet.

©0 gibt e§ aiidi im «Itbeutjd^en fd^on ©ubftantioc, «bjelttöe, ^arttfeln unb

SSerba, unb unter ben ©ubftantioen fonbcm fid^ wicber ob ^erfonenbeaeic^nungen,

3:ierbenennungen unb «ßflanacnnomen, ©erätcbesetc^nungen unb SBcrbinglid^ungen.

«bcr bie Sier- unb ^flansennamen finb au^ ^ter jd^on meift crftarrt, inbcS bie

eigentlid^en ^crfonennamen (bie ©igcnnamen für bie ^ramilien) erft aUm&^li^

auffommen.

2)er 303 cc^ fei in ben SÄitteln aber ifl ^crbcigeffil^rt worben burt^ bie

oagcmcinc loutlid^e ©ntwicflung beä 2)eutfd^en, inäbefonbere burd^ bie «b*

fd6wö(^ung bcr nod^tonigcn ©üben (69).

Sm großen gonjen ift ober haS Spornen bod^ etwag anberc SBcgc gegangen

aU baä 3eitwort. 3n ber älteftcn 3cit werben befonberä bie Hauptwörter,

weniger bie SSciwörter mit furjen, oft nur ou8 einem ©clbftlauter beftebenbcn

©nbungcn gebilbct (af|b. louf-o „Söufer", becch-a „SSäcfcrin", liuht-a „Senate",

helf-a ,MW, wepp-i „®cwebe", deck-i „®ccfc", suo??-i „©üfec, ©ü^^eit",

treg-il „Präger", sleg-il „©d^Iöger", wein-öt m. „Seinen"), ©eltener finb

formen ofinciebeenbiing iaf)h. louf ,,Sauf", roub „^auh", zug „3wg"r

welc ,,welf'0 ober mit einem etnfad^en aJlitlauter (suh-t „©ud^t" mbm sioh

„fiec^", far-t „5of)rt"). SJtel böufiger finb bogegcu wiebcr Söilbungen mit ber
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«orHlbc ga- (a^b. ga-birg-i „©cöirfic", gi-mäl-idi „(Semdlbe ,
auij nt^b. ge-

vogel-ze „®cö5gcl")f 6efonbcr§ aber folt^c mit öetoiffcn längeren ©nbnngen

(aöb. waht-äri ,M&Attt", salb-ära „Salberin", altnicberft. becch-ersa „SSocfcnn ,

afib. arm-ing „ormet Äert", nift-üa „^Hd^tdöcn", magat-in „SWöbd^en", hüs-ilin

,&äu^ldn", tiur-ida „Xeuericü", fuot-isal „Futtermittel", dri-nissa „®rei^eit
,

hart-nissa „§ärte"). SSelicbt fmb anä) Bufammenfefeungcn (103.3), toenn

anäi »enigcr aU M bcn Slbieftiöen {af)h. dienest-man „3)ienfhnann' ,
tump-heit

„®ummfieit", meistar-tuom „SReiftertum", bniodar-scaft „»ruberjd^aft
,
neben

wip-lich „ttjeibli^", er-sam „e^rfam", er-haft „e^ren^aft", danch-bari „banf-

bor"). SIblawt be§ ©tommeä fonnten nur einige altüberfommene fjormen (boto

„aSote" neben biotan „bieten", suht „@ud^t" neben sioh „fte^"),
""J

i«

SSetrad^t fam fie nur bei SBÖrtem tele afi\>. grif „(Sriff" neben grifan „greifen ,

brüh „gSrud^" neben brShhan „bred^en", flug „fjlug" neben fliogan ,,fliegen .

©obalb bie fßolaU in ben ©nbungen gcjt^wäc^t ober gor obgejtofecn tourben

(69), mvi%tt eine gonse 9lci^e ber ctten »ilbungämittel unbrou(^bor »erben:

cnbunoSlofe f^ormen !onnte mon mo^l für eine »egripfloffc bertoenbcu, ober

ni(bt für mehrere a«flleic^, tbm ber ©eutlid^Ieit »egen. 28o nur Äonfononten

überliefert würben, wor eä nic^t onberä. Stuc^ fie fielen nii^t genug tnS ©c^r.

©inigermofeen lebenbig iji ba^er in festerer 3eit öon hm nrfpränglici^ lursen

enbungennur -o ünb -a ol8 -ein^ßerfonenbeseid^nungenttiem^b. zuoschouwe

„3uj(boucr", kintbi^e ,,mnbbciBerin, SouS", -a olö -e in ®eräte- unb

S&tiqleitSbeaei^nungen wie m^b.brSche „Sret^e für fjlod^ä unb ^onf ,
swmge

„©(^toingc", pflege „Pflege", seilte „©ekelte", -i ebenfoöS ol§ -e gur SBcset^nung

öon eioeufdöoften »ic dancbsere „®onfborfeit", eublid^ au(| noc^ -ü unb

-ila olä -el in SSörtem »ie kempfel „ÄcmHer", bliuwel „Sleuel" im bliuwen

„fAloaen, bläuen"), häufiger fmb enbungölofe ?rormen m »eaei«^nung etner

2:ätigfeit wie m^b. behelf „95e^elf", erwörp „©rtuerb". ^n »ollem Seben

bogegen flehen bic meiften ber längeren ©nbungen tt)ie -äri^sBre, -ilm==-elin,

-nissa = nisse (m^b. scrinare „©(^reiner", vogelin „»öglem", wiltnisse

„SBilbniÄ") unb bie Bufommenfefeungen.

©0 liegen bie Singe im ©runb nod^ ^eute: nur bte longeren ©nbungeu

fmb no(^ !räftig; bon ben onkcm «ilbungäwetfen ^oben fic^ nur oereinaelte ob-

gejtorbene 2fOrmen erholten. Slbcr eincä ift bot^ neu. ®er t-Umlout !om

atlmöblic^ immer me^r au SSebeutung, unb ^eute ifl er, m bo3 loutltg onge^t,

regelmäßig on getoiffc (Snbungen gcfnü^ift (a- »• -lein, -djen m iUogleln,

^ättsiijen).

II. 2)ie einaelnen 93ebeutungS!loifen.

a) S)ingn)örter (Äonfreto).

1. 5)ie «Pcrjoncnbeaeid^nungen.

113. ©ie brüden mcift eine bauernbe Xöttgtcit au^ wie jßaljn-

roart, «jeijrltng, flafner, Seemann, feltener eine seittoeilise

tt)ie Befreier, ßeletbiger, Beuge, ^ebner (be§ «Ibenbg), Stbren-

frteb (bei einem beftimmten SSorfaß).

a) 2)Utt«e: jEonn, 4Für(i (=engl. first „erjler"), ^ecr (=„ber i)ti)uu"

62), ©oft, 4Felnb, iJlenfrfi; ßnlrps; oud^ ©apps, Si^lapps (105); — lOater,

Srijroagcr, fiöntg, «öeibel (4Felbmebel), mtUi (entbieten); Heffe,

S ü 1 1 e r I i n , 'Die bcutft^e Sprad^e ber ©egcnioart
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Ätefe, 4ftvge (: fahren), Äotfje, ^ttt, ©«fjeHe (jit Äaal, olfo „©aal-

ßenoffe"), ©enoff«; ^ageftolj (=„§agBeft^cr", im ©cßcnfa^ ju betn tei^cten

jittb borum öcrl^ciratcten^ofbcfifecr); mtf^t ober »cmflcc imllarftttb aiKi^^ella«]^

(^^etl), iOormunb (an jinnb ^©(^ufe")f ^ad^bac (na^e, m^b. nächbjüre

„Sla^bawcr, 'änmf)nn'*), S5Uinme% (-mz% = „"flauet"), ^Branttgotn (m^b.

briute-gome= „2Rann ber »rauH, lößtertr^, iSi^ult^etß („bct bie ©t^ulb

Reifet", fRid^ter), «öalfeüre (biefen), Anwalt (njolten), ^5«r!ög (^etv vnh

}tetj£ii), too^l aud^ iBote (entbteten).

aa) (Btammtoixttt: StijmHh; alS jtteitet Seil i« Bufammcnfc^ungm

J^&vfptedj, iOorfaljr, iBatrnnjart, iFelbfitfer, i»lttnb('(^enk, aBtnfUbel;

mit ©tammänberung ÄäA, ^Irt (^eröje).

bb) Slbleitungen:

auf -«t ßftrge(: borgen); ÄdjenH«, Beuge, aud^ QBrbe; Hadjfeomme; —
Äx^ft^e (fitilegen); Jötnterraffe (ft^en); — Äenne (Sa^nt); nbb. «ampe
(fiompf); (l&efpleU, (Defäljrte (iFaljrt)»

auf -ing ober bem nod^ l-®uffij baraug enttoideltcn -iittg: öon

^aupttoöxUxn »Dölf-tng, ®ibel-ing, fiarol-lttg(er); ögl. aud^

©ötttitgieit, Tübingen, iFretftng, feetttUngen (114); — flöf-,

iFlürdt-, ^trdf-, £et|r-ltitguftD.;öonS5ettDörtern£ub-,iFrtfr^-,

Wenltng ufnj.; ^lerltng; öon Setttoörtern Säug-, (IBtnbrtng-,

Ättkömmltng; ütfrtritng.

auf 'tt (mit unb o^ne Umtaut: a^b. -äri, m§b. -aere, au8 tat.

-arius euttotdett): öon §aupttDörtern Sdjä7er, Sanger, Sdröi^^^*

llDatljt£r,flanbn)erkBr,(lBtrenbatjner,®tgetttämer,(?5enoffBtt-

fdjafter, ^rfadjer (5^. g. 3}?et)er); ^t£r|tger, Stuttgarter,

jBabeuBr (Stjtlt-an-er) ufm.; IDor-, Draufgänger; öon 3eit*

tDörtern ßärker; Sdjnetber (neben bem oon Sitfuttt abgeleiteten

Si^nitter), fetter (: bitter), $läljertn (: iClaljtertn), iFrager,

iFfilrrer; ©erotnner, dBrjtelrer, ßefreter ufw.; t)on SBort»

gruppen ^austjalter, flungerletber, Arbeitgeber, Stretk-

bredjer, iFeinf^merker, ^ötgerber, ^idjtigtuer; — auf -ntt

(I08c 1) neben altem Srtraffner: flafn-er, iÖPagner; BrijulJbner,

mötkmx, iFlafrtiner, flarfner; kleiner (a^b. redina „9^ebe"),

Cngner; 61erlj-ner unb Sölbner; — auf -Itt (I08dl): Satt-

l-er, ©Urtier, iFiebler; fiunfl-ier, ©ifr^ler, Bunftler, Kägb-

ler, Älpler, ©tfenbäljnler, itar^iügler, flauptfiräfUr,

ipjolksparteiler, ©egenfügler»

cc) 3ufammettfel5unöen: fianf-, flonpt-, Seemann ufto.;

([Bierfrau,ilil4rmäirjJ|cn,Bettttttggiung5;iBetteUrut5,®tf4[-

atno^t, Äml0lrrutr^, £eben00Bfä^|r!]e, Ängptmeter; (I^ott-

jnenfdj,iFär|lbtfröof,i»lattnn)etb(103,2a);DuOTtner-,£öberiÄn
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(fan „Sodann", mit Slnle^nuttg Qti tat. -ianus [105]), ©rttttkenbulb;

©robft^mteib; — Cebematin, ^Draljl-, iFafellran«, Uanfboli,

Sanfbrniier; — ünitergotte»,

dd) ©uöftatitiöletuttgen öon iöeitoörtern: öjer ^etfenbe,

Djorft^enbe, i^leffjetbtrageniben, ber ©efiirnJorenejbuflt'tter-

bliebBnen, ber ßthnnie, (S)t\axthU, ^zbühtiz, bekannte,

^Oern)attbte,^ertraute,AbgBorbttetB,i8eamte,fitinbe,31nnge,

ODb^rü, ^adjfte, fftebfte, llünger, mdjtBtin^, bte (IBltBrn,

iKeineggiet^en, ber Sadjtjerftanbtge, Unlfolh, ©ret«; öon

gSortgruppen: iltmmerfatt, ®angenid)t0, Äprtngtnsfelb,

J5abcnt4ft0, ©untdjtgut, Störenfneb, d^ottfeibetun«, bte

ee) Üöetttagungen öon anbetgarttgen ©attunggnamen: Si^a^,

(?^mpel (SSogel), ^eiij-, Bpagoogel, Dtrkkopf, d^elbfrtinabel,

Cangftttger, iaotkappi^«n, iFrn-, CÜlnälgetll; oon «öeaeic^nungcn

gegenftänblid^ gebac^ter eigenfc^aften ober ^anbtungen (3I6ftro^

tcn [100 5(nm. 118ab]): Der ^at, ^Dorfiattb, ^efudf; bte flerr-

fdiaft, ßekanntff^aft, (S(litlb-)HDadje, ißeljörbe; ba» £teb;

ügl. aud^ bcr Srtjioorm.

114. 2)lc eiöftttittmcn. eincBcfonbereaSetrod^tungbeanj^jrud^cttbieeigcnnameii.

®ie ^etfonettttamctt »aren in bcr ötteftcn B«* atoeiglicbriflc 3ufammen-

fclungen, tote ;^rteb-rti^ „f$ricben§^crrfc^er", ©er-trub „(Sertrautc" nod^

jeigen. Urft^ranglid^ Ratten fic einen, toenn aud^ nid^t awSge^jrÖgtcn, fo bo(^

immerhin nod^ öcrjlönblid^cn ©inn, iitmal ba man babw urf|)rüngltc^ öicllctd^t

bcn ftinbern feine SBönld^e für ®Iücf, grxcben, ©icg «. bgl. mitgeben ttoüte auf

i^ren Sebenämeg. ®a8 ^örte aber anf, oll man fid^ me^r unb me^r gemö^nte,

ben «Kamen etncä ÄinbeS auä ben Seftanbteilen ber Silamen ber eitern jufammen-

iufe^en unb bie Xot^ter eineä ©unbibolb „©d^lac^tfü^n" unb einer ^lltbnrj

„ftampfburg" ettoa (J5nnb^tlb ober ^tlbegunb ju nennen. 2lu8 biefen ürunb-

formen bilbetc man ber Äürac falber fRufformen (mtraformen) unb ttettcr^in

nneber ^ofeformen mit oerjc^iebenen ©nbungen: fo au Fridu-rich „fjrriebrit^"

ber SRei^e nac^ Frid-o, Frid-izo „2fri|", Frid-üo „griebel", Frid-in, Frid-iz-in,

Frid-iz-ilin „gri^c^cn", Frid-ilm „gricbeld^en", nbb. Frid-iko, Frid-ikin u. bgl,

3)tefe 9!KanntgfalHgIeit tierfd^tuanb aber f^äter jum großen %dL — ©ine

befonbere ftlaffe bilbctcn bie Stojcformen mit Äonfonantenocrbop^ielung tote

®tto neben ®bo, Appo neben Ab albert, QBppo neben QBber^arb (OBbBcroln).

Öjenno:<8ßrntiarb, 3mmo:2!rmtnfrtb, ebenfo «Dipo (mppo):i«li0bolb.

5)ie alten fjormen auf -o finb in ben auä lateinifc^en Urlunben übernommenen Vor-

namen toie fiuno, -IQugo, ®tto erl^alten unb ^ahtn M loutgefc^Uc^ in 3«-

namen mic fiutrn, -^ug {^antk), mt fortgefefct »on t>tn »ilbungen mit -zo

liegen nur noc^ 9lefte oor, toic iFrt^, £u^ (Subtoig), (D5^ (©ottfrieb), S^tlfi

(Siegfricb), ^elnj (^einrfd^), fiun? (fionrab, für ju ermartenbeS fiunrob

[a^b. Kuonrät], ift baS in ben Urfunben übliche lat. Konradus), Cte^ (3)ictti($).

aRit bem ©teigen bes^ »crfe^r« fam Pome^mli(| im 13. ^a^r^unbert, unb

a»ar iucrft im ©üben unb am Sfl^ein ber (Sebraud^ auf, ben Xrägem bcr alten
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«Ramcnsformcn noci§ itntcrid^eibenbc Sufä^e beiiulegen. SGßic bcr 5tbel na^ jeinent

©tammgut Benannt tourbe (Äonraö Don Staufen, Äottjar dah SnppUn-

burg), jo ber aSürgcrlid^e in erftcrSinie nod^ feinem ©tantmlanb, feinem Sol^n-

ort, feinem SBo^n^auä, einem ^eröorfted^cnben förderlichen ober geiftigen 9Ker!-

mol, nad^ feinem ©ettjerbe ober nod^ feinem SSatcr ober fon[th)ie. ^um Unterfd^icb

öon Sßamenägcnoffen tonnte ein ßarl etma ^eifeen fiarl ^ef| ($)ol, SttFwab,

Äaxljß, iSatjer, iPrank, Sdjrotijer, löenbt), Itlmcr (ßaaUr, Stelner,

iSletßner, Malier, 41en?er „aus SKainj", QBllmer „auä eim", ffient^ner

„au3 Sent^cn"), ^Imttjor (^^mrljetn „am main", Smljof, Bnmbufdj, :a,ufber-

maner, Burmötilen, nbb. ©tjorbeAe ^gur S5a(^')r Sxtrmlbt (i3aber, <8ött-

djer „SSotti^mod^er", OBterer „(Sier^önbler", ©bfer, „ßb^önbler", iHabler,

i^exUv „^itt", ßränec „58rauer", üKeier, Sdiui^e, ^auptmanit), »ot^c

(lapeig, jBraune), ötcteriiljren „©ietri^ö @o^n" (flauiren, iFrlebrU^fen,

iMatt^tffon) ober HoB ©teberirtiß (^9tnrtd|ß, iPrlebertdig, Ädiml^).

S)iefeä -fen ijt olfo an bic ©teHc beg filteren -ing getreten in (Deijrtng (a^b.

Gero), Äö^tllngk (iBobtlo). ©rft in jüngfter 3eit, öom SluSgange beä IS.^a^r-

^unbcrtS an, hjurben bic ^uben angehalten, fid^ in bentfd^er Seife äu nennen:

ßremer, ^UPormrer, ^frankfurter, fiöntgaberger, l^ambnrger, Heißer,

^o\ntv, £eipjlger, Dcfraner (©effolr), £aur (ßreglaner); barum ^iefe

SWenbetö @o^n SRofeS an§ 2)effau erft ilofe» ^t\fantx, bann Mofta

iMenbelsfotjn; an§ bicfcm Bwang ertlärt fic^ and^ bie pnftg l^alb finnlofc

gorm öon «»amen wie (iolbmarb, lÖeUrijenfelb.

®ie £rtU(^fcltcn werben iuna^^t benannt nat^ i^rer Sage unb Umgebung:

Inbermatt, «lotli («ent^) „Sflobung", ^aUßn^er, ©emünb, filrdr^eim,

fitrrroeller (84a), ilPerttrelm {Wttt „^nfel, Ufer"), iUerkar-an, 48ebr-a

„Siberttjaffer", •Qagladj „^afel^aufen", ©li^arfy, ^Dledrtadr „?rid§ten^aufen",

4Fürtlr „2furt" (^Frankfurt „fjranfenfurt"), Ärnrk (ßrügge, ßlngerbrüA,

Broelbrürken, Snnsbrnrk), ^Hütjlberg, ileuenburg Hmunbartlid^ Naum-
burg, Limburg), ©pöter »erben fic nat^ i^rem 93efi^cr genannt: ÄlfttjofB-

Ijelm, €airerBroerttr ^^S^aiferäinfel", Äppenn)el(l)er „SBeiler eineä ^ppo,

malbcrt", Ä'aitjfen^auren, ßürbljelm „S^üringer^cim", ©letlikon (bei

3ürid^) „©ietling-^ofen". Dft genügt ft^on ber ißame ber SScmo^ner: (Kpptngen

„(bei) ben Senten beö eppo (©ber^arb, (Sbermin)", ^Künrijen „(bei) bcn 9Könc^en".

?luf biefe Söeife finb an^ bie Sönbcrnomen cntftanben wie iFronken,

Srijroaben, ßaijern, $)reugen, aud^ i^oljieln (für ^ol^en, ^olt-faten

„SBalbbettJO^ner"); mf)h. Reifet eä bementfpre^enb nod^ g. 33. da zen Bürgenden,

so was ir lant genant (SWb.), unb au§ biefem tjorgefe^ten ze „ju" erllcrcn

fid^ bie öielen DrtSbeäcit^jtnngen auf -(£)n al§ 2)atiöe beö ^luralä. ^anj jung finb

Ortäbenennungen, bie anfänglid| nur 9Jamcn einer fpöten Slnfieblung eines

eingelncn waren, wie fiarlarutje, £ubwlgBlu(l, ÖPU^elmötjötife.

S9emerfenSwert finb auti) f)kt bie munbartlid^en Unterfd^iebe, bie fid^ in

ber aScbeutung unb bcr ^orm ber äweiten ©lieber berartiger Silbungcn geigen:

-n)eU(ßr) '©etjöft, Söeilcr' (lat. villa, mittcHat. villäre) i[t alemannifd^ (©alwijl,

Äapperawijl, «appoltßweiler, -larCSESo^norf, »gl. ar)b. gilari n.'®emad^')

mittel» unb nieberbeutfrf) (4rrl^lar,?!Deijlar,(ÖO0lar), -nngen^effifd^-tpringifc^

(Äal?ungen); nicberbeutfc^ ift -büttel '3Inbau, S3au' (anbb. boöal) u. -fletlj

'ft^iParcr Äanal innerhalb ber ©tabf (liüolfenbüttel, Ktijebüttel, ÖBI0-

flettj); unb baQrifdfi'fd^wöbifc^cm (anä -tngn affimiliertcm) -Ing (4Freiftng,

Ält-^tting, munb. $lerl? '9?örbHngcn') fte^t fonftigeä -Ingen gegenüber

(Tübingen, (ööttingen).
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2. 3)te 2:ier* unb ^flattacnBeäcic^mingen.

115. a) 2)Uttnc: iÖOolf, ^irfrij, Öär, Storrlj; ®tger, »roffßl,

€alje, Äöioe, Amcire, :Äbler (OBbel-aar 'eblcr »ogcl'), ttailitlgall C9Ja(^t-

föngerin', öon oi^b. galan 'fingen'); — ©ras, -ßaura, Ampfer, ©Iflel, ÖBti^e.

ß) 2)urJ^WiflC: aa) ©tammtüörter: (3t£in)br£ri). bb) Slblcitnngcn:

irltegB, Spinne, Ärälje, ßarijptelje (:|leljen), ßUnbfiljUirlje; «ölnbc,

MJegroarte; — ©rünb-, OBnger- (lAnger), ^cig-, iFrirt^Ilng; —
finöterixli, löegerirfj, UDeiberirtj; - SdFtötn', OBinljufer, iUißrfüjjUr,

cc) Bujammenfcfeungcn: «Serb-, ilaubficr; ©attfenbgnibenUraut.

dd) ©«bftanttöterungen:^arfian; iDergißmßinnlrtjt, ^ftljrmldjnirtitan,

immergrün, ee) Übertragungen öon SScjeic^nnngen leblofer ©cgcnftänbc:

nasljorn, laotketilriren, «lPenbßlral0,$lßunaugc;(lBirßnljut,Cön)ßnjalin;

oon^erfoncnbeaeid^nungen: Ädjmieb,©0mpfaff,ßnitibruriier, Bannkönig,

©otengräber, ÄbmlraL
• 3. Seaetd^nnngen fid^tbarer ©cgcnftänbe, insbejonbcre oon ©erötcn

unb SSerfäcugen.

116. a) 2)UttKc: Äetb, iBalg, ©Ijr, -Jgerj; 2^ugß, «nnge, Uiere,

3ß^e; Kadjen, iEagen,€noiijen;£öffei,S'att£i,lU|id,C5abßl,(r6ßl|ißl,

Äidrel; fißlUr, Äpeidjer, UDeiljer, -ßettjer (12); woW auc^ ©ar^

(bedien: 56, 3), illabßl (nS^en), Webel (löetjen).

ß) ^urt^fit^tige. ©ie be§eirf)nett feiten bie Urfad^e ber

^anblung tvk ötelletd)t Haudj, ©ampf, iFoUe, fonbern metftettä

ba§ SD^tttcl ober SBerfjcug, alfo eine mittelbare Urfa^e, tok ÜBgge,

Stü^e, aber anä) bog (Srgebntö ber §anblung toie ©raben,

(^rliJs, ^abB, terbe, ober ben Ort, toie tränke, Änrtdjte,

Sdrenke. ©§ ftnb

aa) (©tamtnttiörter, meift mönnlid): aa) of) ne 5lbtaut öer D ampf

,

Hani^* Clerks (: klerkfen), Steig. Kaudjfang; biß Stren;

fiiapper (klappern), Sdjleuber; bas HPeljr, O^rab; — öon

äufammengefefeten SBerben ber jBeleg, 6efi^, OBrlöß, ©etninti,

IDerljan, lOerpu^, Übertrag, ^orfpann, 3lbteil; ßß) mit «blaut

ber Sdr«««, Stoub (Rieben), baß48anb : (b08)<ßunb, ber®ronk:®rnnb,

^unb; Äteg; baa iFlo^, Mah Sdjloß; ®ang, Stanb; — ber OErbrofd)

(bog erbrojd^cne), IDerb anb, tbermg ufm.; yt) mit «Rücfumlaut ^3elag, iSefa^.

bb) tlöleituttgen:

njeiblic^e auf -t {a^h. -a, m{)b. -e): aa) Don ober neben

frf)n)ad^enunbftar!en8eitn)örtern:btei8rattfe,filappe,

^oUe, Sdjnnrre, iFaUe, (ämiiz; Sage, iFeile,

flaike,^aue,^raije,(iFla£i|ß-)ßredje,Seilje,(!Bgge,

Spriiie, Stülje, Sdjroinge, ÜlDiege, iaamme, flöUe,

Sriiraube, ßinbe, ffeudjte, ©erke, Salbe, Srljmtere,

Sf^minke, mnxiz; Srtjmiebe, tränke, ©rotte,

S^ttJemme, ßleii^e, Uinne, ÜlParte, Steige, Äit-

ridjte; flabe, flanblrabe, £erbe, Spalte, Silrltnge,

mnhz; — mit TOaut iFloffe,^age; i:raufe,a^offe,
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fliege; ^abe, %xnht, — ßß) öon §aut)tto5rtcrn:
hit (Drfi^e (®rfeg), ^erhe (^ag), fföAe (Äorfi), 48ftrfte

(fio'rpe), Äölfc (Äalf), Ätiu (-ai^ „SaSaffer" in ?^I«^ unb
SSod^nomentoic »ntadr, Ädraorja), »S^rß(»ot)r),#re(®^r).

auf -tU aa) neben 3ctttoörtern ouf -ein: t>tv i^obtU
ÜÄeigel; bii ÄUngei, Ärijauluel, ÜÄangBl, ^^er^el; aud^ble
SäianUi (: rdrtebun), i>er Büg«l (: ite^cn) unb Starijel

(: fteriien) fönntcn ^eutc fo belogen »erben, ßß) neben anbern
Beitwörtern: ber ©erliel, ßtxkel (btrken, ptAen), ©firtel,
^öebel, ^jenfeei (Ijenben „Rängen"); — mit Umlout Stit^tl

^(Pertjen), Ätirkel (liexken), Stößel, Sdilägel, Ätempfel
(ma. Stempel); — mttSlblaut unb Umlout Sdrlöffel, iFlfigel,

Är^mengel (frtrrotngen); — bte ^FeTfel (: faffen). tt) neben
^aujjtmörtern: ber Irmel, BratAel {BmeA „^üqÜ"), bte
OBtrtiel, iBui^el, boau tool^I finfittel (finoten), finft^ipel

(finopf), Moväizi (^ffllöljre „9iübe").

auf-Bn:beriSer^en, (ll&raben,j8raten; mit Slblout^ropfen
(triefe), iSroAen (bred^e); iSlffen, ßogen, Wagen (bewege).

ouf-«r:aa)bon|)aupttoörtcrn:berDreter, geller (SKünae
ouä i^aii), ® aler (3Ä. aug ^oa^im§tal), Äreufei (9K. mit einem
Sreuj); ®lnrpänner, ©relma^er. — ßß) öon Beittoörtcm:
ber Splitter (fplelge), Bunber (jünbe); bas £ager (liege),

fiauer (beä SSogcB). SBegen ber urfprünglit^en ^erfonenbcäeid^-

nungcn toie iSrenner, iSelrälter fie^e unter ee.

ouf 'X^ly-pU ber St5p-, basiFfill-, ^ärfi-, Streu-, «ät-,
Änpng-, tberblelb-, OBlnri^iebrel, lllnn-, Sx^eufal; mit
ber SSorfilbe ®e-: has ©erlnn-, (Demeng-, ©eff^relbrel.

SJereingcIt fte^t (urfpr. nbb.) bie bauten.
ce) Sufattttttenfetsuttgen: Sr^retbfeber, ilPeb|inlrl, Säug-

pumpe, iBlafebalg, Betgefinger, fabeptürk, ßtrtlbtmxttei,

j^ebetjorrtrljtttng, jßlenbmerk, Sdrreibjettg, iPtf4r?^ngf Hetg-
jeng; aud^SSörter lütelDrjetrpt^, ©reterk, Vierkant, Btuetrob
lann man ^ierl^erjiel^en (ober unter dd).

dd) ©ubftotttiuletungett öon ©eitüörtem: bte ^z^iZf Äitike
(ipanb, «Parteigruppe), hzx ^xnUx(ft)e, ber Stumpf; basdBtgeu,
©ttt, £etuen, $lag, üittel; bte iÖPeidjen. Unbeutltc^ geworben

tft ber <3l5uibeu (= „ber gülbene ©d^tßtng").

ee) Übertragungen anberSarttger S^cjeid^nungen:

aa) ^;ßer)onenbeäeid^nungenauf -er (113): ber Örudier,
ßreuuer, Ceudjter, ißbller {mf^h, boln ,,tDerfen"),

^eber,€r)[rrer, Dexker, £ra^er, Stertjer,filjopfer,

Stopfer, Brotrker, ßuetfer, Leiber, Sdjteber,

JJuffer, Dampfer, Käufer; Iteuuer; ßt-^älUr,
;Ä,ufljänger, $lu|-kuarker, ^ofeutrager, iFeber-

Ijalter, iFuukeufänger, ÖBtsbrertjer, ßorkjieijer,

ilaudjuerjelyrer, BtjUuberpu^ier, Baljuptoriier
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ffhiager, Cabenlröter „üerlegcnc SBarc". — ^mgc
bet ^ter^er gehörigen Sötibungen bejetc^iten aber infolge

einer aUmä^ltdien «ßerf^iebung ber Söegie^ung nid^t me|r

bag eigenttid^e Wliütl, fonbem e^er ben Ort ber ^anh^

lung tt)te ^orker, ^ronger ober bo§ giel toie Sdjnuller,

»4flti^Br,©ättger,Äbleger,fltnterlab£r,llPalfer

„btcfeg S5u^ 5um aöäljen", ^berjtelr^r, lDor|ieiker,

SriitebBr u. bgl.

PP) Xättgfeitg* unb Suftanbgbejeid^nungen (100 tom.,

118 a b).

O^ne ®nbung: ber ®ang, Staub; ®rteb,$ltf,

(Ibrtff, Sdjnttt. Sttt^; Sdjli^; iFlng, Bng; ©rnife;

KnterMlupf;^Brbanb,6efa^,i3eiag;St^,St^lag,

dBIntrag, ÖBtroerb, Ertrag, dBrlag, ßexi^t
a«f-t: bte Cofk (loöen), ©rat^t, ßur^t (biegen), filuft

(hlteben „faulten")/ Äiftrlft, ©rtft, «a^t, Saot; öcft^Icd^tg.

to8 Qctoorben tft ®tft (geben, neben W« iWltgtft); — anf -|t»

meift f^toanlenben ®ef(^Ic(^tä (162): «Pnljl, ©efi^ronlp, ®e-

wlnp, ©efplnH; ouf -I»«: bte (ßemelnbe, Äefi^werbe

(= „eingäbe"); anf -0: bie (Bbene, Än^ö^e; ögl- enblij!^ ^ie

Bufammenfefeung ba» (Dnt^aben.

auf -tttt^t bte iFeflnng (feflen), filetbnng,

Cabnng, Senbnng, Stiftung, ^b^uung, Wxt-

beruug, lfledj"M«9* Betdjnuug, A^uug (a^en),

Sf^öpfuug, tlobttug, Stalluug(|lato)* Beglaubi-

gung, (?Btnfrtebtgung, «lalrrung (näljren, 57b),

Sa^ung, ißefa^ung; auf -nfeibag BeugntB^^letjft-

ntg, döefanguis, ^erjetdint«, ^ermädjinls; auf

-(diafl* Jöte (?5rafr4faft, ^trtfdraft, £aub Trtraft;

auf -lum: bas ^eiltgtum, jBeft^tum,£atfertum;

auf -et (105): bte Dedjanei, Äbtet, JDropptei,

Sdjaffnet (a^b. seaffin „@^affuer, @^öffe"), ^Dulle-

net (m^b. wüestene f. „SBüfte"), ißui^eret, ÜÄateret

„Wtam§> SSirtf^aft", befouberS aber gormen toteßärke-

ret,iFarberet*@an§neuift:2lnßkunftet,,^u§funftftette".

n) Sammelnamen mit dbz- (120): ba« d^efäg, O^ebräu,

(!&emä4fs, O^etter, O^erüpt, (l^efe^f, (J^efd^euk, <?&e-

frljöpf, d^emtfdj, (35ebcxk, (?^efteU, O^ekrt^el, ®e-
bt^t,®erpann,(!5efletöt;(l5er4jö6^<?^^Jl'"«^'®^^*t^**

a^etriebe,a^ebläfe,®euJtube,(!^efolge;<!^eOTeugfel,

©ertunfei, 05er4rretbfei, ©efptufli (l^efpeupL
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b) 93caeic|niingcn für ^cxUxpttunQtn nid^tgcgcnftätibltd^cr

SBcgriffe (5lbftra!t6ilbungcn).

117. T)unUe: Strang, €rampf, ®ol>, iFlelg, Mvit, ©üntpf, Üot,
«raft, £ufl, QBlje, Sitte, ©efa^r (mit ©ßfätrriJe); ^Ingft (eng); nid^t

gana !Ior ftnb oiid^ (©egenraart, ©tnfatt, ^ulb (ncöcn tjöllb).

118. ^urtftfidftttöc:

a) ^ölcituttgen öon 3eitluörteiu S^organg^beseid^nungen

(t^cr(>ola6ftrnftett, nomina aetionis). @te bejeid^nen balb einen

„beftimmt abgefd^Ioffenen 55organg" toie ßraxfl, iBeginn,

Sdjrttt (einen Sr^ritt madjen, tun), balb „ein fortlaufenbe«

^efc^e^en, ba§ ft{| au§ ber SBSieberl^oIung fold^er einzelnen SBor«

gänge gufammenfefet", toie ©elanf, (!5ang (einen unfidjeren

%a\xQ ijaben).

$flan^ma\ bejeid^net ein berartigeS SBort aud^ nid^t blog bie reine

^anblung, fonbenr aud^ baö ©rgebnig ber §anblung (toie ^at,

©ntfrljeib, Öffnung) ober ben (Segenftanb, an bem fid^ bic

^anblung öoUjie^t (Saat, iFltt| [116 ee ßß]), ober ba§> 9J?itteI

ober SBerfjeug ber ^ätig!eit (Derkß, Äleibnng), enblid^ aud^ bie

^erfon, oon ber bic §atiblung augge^t (^at, ^orptanb [113 ee]).

3>m folgenben l^anbelt e§ fid^ nur um bie S3e§eid^nungen ber

reinen Xätig!eit.

3(nberfeitS »erben aud^ gormen, bie nrfprüngtid^ eine anbere

93ebeutung Ratten, 5. S8. ©amntelnamen Ujie ©e fdi ret, alö S5e§eicf)nungcn

für Xätig!eiten gebrandet. S)iefe »erben im folgenben berüdfid^tigt.

a) Btammtoöxttx , meift männlid^: 1) ol^ne tnberung beg

etammcg (104) Jber ßrautlj, fiauf, Spott, ßrauB, S^anSi firailr,

flau, ©roll, ißorg, Sä^rerk, ßltrk, ^aud^i Biijmtxii $lanb,

ßann, ilurlj, 6au, Hutfdi; Sdjlummer, Ärger, Sdjtmmer,
Sdjnitnbel, Taumel, flanbeUilangel, ßi^el, ©ufBl, ^edjfel;

feltener oon (einfadEien) ftar!en ^^erben: ^at, Sdrlaf, £auf, iPang,

i^ang, Stog, Streit, St^, Sdjlag, Sdjetn, (if8ltg)n)adj0; — oor*

ne^müd^oonjufammengefe^ten Sterben: ;Äblag,Äbtrog, Eintrag,

Austrag, ^tnfrljetb (©d^ißer, Ä. g. 2Ke^er), Ünterridrt, iBenjet»,

ißefeljl, beginn, iBefrljetb, ßeljelf; ßertdjt, Gelang; (Urlag,

(ttrmerb, dBrtrag, ©ntfdjeib, llerJberb, $)erbru| (©exilier), Ver-

lag, Verbleib, iPermeiß, ^ergleirlr, Bettoertretb, ^erfiijUtg,

iDerkauf, Oerraalfr, Verfolg, ^erjet|r, Berfall, O^eujinn, d^e-

braudj; 2) mit 3(nberung be§ ©tammeS: J)rang (bringen),

Broang, filang, Sdjniang, Srtrujall, Duij«, Sdjmur, ^teb,

^rieb, (©ieb)!taljl; iHDurf, Sprung, Sd^roung, ßrurij, Sprurlr,

iFlug, Sdjub, Bug, Suff, l^itt, $ltg, finiff, ©riff, Sdjnitt,
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Sr^ltdj, Stidj; Sdjltij, Ht^ (neben xzx^tn); ü^aitg, Stanb;

®rttg, £ttg, öom l^eutigen @tanb|3un!t auc^ S^rattm, lÜDaljn, Sa^,
®rng, ©rurk, Hurk (ögl. 104. 108 d); mand^mat aud^ mit %z-: d^t-

fang, ©eftank, (!5enit||, ® erur^, ® efdjmark;— üon ßufammen*
fc^ungen Antrieb, Abptteg, ;2lbljub, ^nterfdjteb, iOorrourf;

Attfmanb, ^orroanii; jß^barf, ß^griff, ßejng, i8^1lattb;^jer-

bonb, Vertrieb, ^erjug, ^erbrug, ^^rfprttdj „SSerfpred)en",

ßßlag, ©rfa^, iDerral?, iPerfanb; feljlgrtff, iFe^Urttt

SBeibUc^e ftnb feiten: bte Sftjau (fleer-, ßrantfdjau);

ffauer, ^xanex; ©tnk^ljr, ^(mketjr, ^lürkkeljr; ©ebüljr; flnt,

Daljl, C3luai, St^ont; Sdjnr; — ebenfo gefrf|Iec^t§rofe: bas

ö)pfer, ©ntgelt, ^Derlror, ßegeljr (162), iBegUtt (Ä. g. 9y^et}er);

(J^eiöt, iDerbot

ß) ff^lcitungen (bie ecfig eingedämmerten gormen finb in

anbere klaffen übertragen hjorben, atfo §. 35. ^onfreta gemorben):

1. SScretngcIte ^formen: Äran-b; ©ug-enb (taugen); ©e-frliti^-te

2. ticinere ®ruiJ)}en: auf -trß: Öle irreuDe (a^b. frewida), Bierbe,

fiegterbe,j8er4ltö«rbe,(15ei)ärbe(g£baren);5djaubje(a]^b.scanta:rrljämen);

auf -«(tt): ber ®laub£(n), 5drabe(n), Ädjrerfieu; ia)iUe(n), (!5ebanke(n),

Sdjnupfen (frtrnaubeu); auf -^: bU ®un(i, fiuufl, i8run|t, [WJuip,

®er4JWttl|i 116]; ber ©teuft; ouf -faX mit fd^wanfcnbcm ^cfd^Ied^t (a^b.

-isal n.; 162): ÄobFol, Srrfol, «Plrrfal, Ärtjimral; MWai, ©rfibfal;

©raugfal (bi-ängen); auf -T^ftaff: Äerlr,enr4raft (reit|[e]nen).

3. ^rögere ®ru|)|)en: auf -f (81 a), meijl »ciBIid^ (urH)rünöIiti^ ti-©täntmc)

:

ble iFlur^t, Burtjt, Sudrt (ftedieu), ®at, Saat, Srtflodjt, iWortrt, iFaljrt

(a^b. fart), ^afU JJfltrijt (pflegen), Strijt, ©lut, iBrut, «lotburft

(barbeu), Beltiaufte, Anbai^t; ©ebnrt, [i8urljt(btegeu),«luft (kiteben),

«rlft, ©Ifi^t (gären 58B), ttalrt, ffiajt, ©radit (116ßß)]; Ankunft;

iOernttuft; fetten uiännlid§ (urflitünglid^ ta- obcrtu-@tämme): ber Jftoft (81b),

©urp (bfirr); — f. toax früher iOer?irijt deinen).

auf -le (a^b. -a, m^b. -e): bte ßziit, Strafe, Älage, ^ulre,

^üge, Cetjre, Ctebe, ®aufe, i^e^e, ^etfe, @ljre, üar^e,

£abe, Snr^e, iFraae, HPat^e, Sorge, Minne, iÖPenbe, Äetyre

(104 5lnm.); bon ftarfenSeitmörtern: (Pflege; 248), ßttte, Sdyelte,

(iÖDetn)lere;3ufammenfetungen:Bufage,Äbrage;mittnberung
beg ©tammeS: Spradje, %abz, £age, Har^e, ÄtAfe(flülfe; 74,2);

Äb-gabe, ©innatjme, ®tjtt)ernaljtne, ßz^^iiaQual^mz, Inan-

griffnahme, iPeftnaijme, je^t aud^ dBntnaljme (tro^ ber Stamm*

betonung), enblid^ finnbgabe,

auf -tti0 (af)h. -nissa f., -nissi n.), §eute meift gefd^Ied)tgIo§ (162)

tt)ic: bas flemmni«, Sdjretkntg, Ulagnts, ^inbernis, ®e-

löbni«, ßebürfnisi, iBegebni«, iSegegm«, ißegrobni«,
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^txlzvhntSf lOerfanmnt«, ^erljangnt«, ^erlobnt«, ^Der^ält-

ni« [IOer|£t4tttB, örjengtits, 116], dBrträgttt«, ©rforbernis,
dEretgtttB; feltencr nur toeiSIid^: bte fiömmerttt«, ßebrang-
nt«, fieftigntB, ßeTörgtitg, jBetrübnt«, ^erbammtit«, dErlaub-

nt0, (IBrfparnU, ömpfangnt««
auf -xmg. (a^b. -unga, m^b. -unge) alle tociblid^: üon jicl*

lofcit ^ctttoörtern loic ßranbung, ©eltnitg, Dtrknng, Cati-

bttttg, MnnhnnQ, St^nng, iJOanbierung, flanblnttg, Öämme-
rnng; tjon tüdbejügltd^en iDte^erfijtDorung, ßeftntiuttg,

i8jenjalrrljettiittg,^titgebttttg,(IBtnbtlbuttg,^Djor|lelIttng;^duftöer

öon jtclenben toieila^nuug, fleUnng, JJämpfnng^Uetntgung,
üagregjelttng, uitb öon gufammenjc^ungen tote Äbfenbßng,
(IFitt|tBtjttng,Ötnqnartter«itg,ßetnerktiitg,ßetJDrjngttng,(!Br-

mattung,^er|iaatlt4jttiig,^ergerellfdjaftuiig;ferneröon2öort*

jufammenrücfungen tote iFieifr^roerbrntg, SäjabloB^altuttg,

(?5entigtuttng, Grablegung, Snbien|l|l£iluug, Burnljefe^ung,

auf -len: bte S^enuformeu (100 2lnm.) tote ba« offen,
(langfameg)Atmen,Sein, lÖDefen,(l&ranen,(!5raufen,(!&rttfeln,
®e^en, Stejjen, iOtffen, ieben, )Derfaijren,,,(lBrkennen,

(?Bntfe^en;flerkontnten;M)jo^ln)0Uen,lDo^Ueben,Übeinjollen;

flörenfagen, Sr^lafengeljen, St^enbleiben, Sprobetun,
^rtfönfr^retben, ilintmerroteberfeljen; Cetbroefen,

5luf et (105) ge^en au8: bie urfprüngltc^ üon ^crfoncn*
nanten auf -er lote ^nfer, bann aber unmittelbar üom geittDort

abgefetteten gormcn auf -eret mie bte Huferet, Stngeret,

Sdjretberet, iFal)[reret, HPtf^ttgtneret, Banb[er]eret; ferner

bie ö^nltc^ entftanbencn ©ebitbe auf -Biet üon ßeitöJörtcrn auf -ein

mie bie ^Bettelei, flenrl)[elet,£iebelei, Sdjmetdjelei, (Dankelei,

ÜÄei^elei, iFranjbfelei

b) Ableitungen bon C)au))t» unb ^ciMxttxn (9tom\mU
ttbftroften). (£g finb burd^gel^enbs größere unb meift aud^ fe^r

fci§ö^ferifd)e ©ruppen:

o«f -e (a^b. -1, m^b. -e, ^cute füboftb. no(^ häufig): bte ^Brette, Ditke,

Ät^nelU, ©Ir^te, Äitjwere, ©tefe, «leite; Seu^e (ftei^), 4FfiHe (xroU),

jUenge (manntg), ^bift (o^b. höhi, m^h. hoehe), Älöge, (!5öte, Ätörbe,
CSnge, »öte, i81ä»e, i^aUbrättne [QBbene, Än^ölje, ^Untiefe 116]; —
anbctn Urf})rung§ finb ^i^e (tjeig); — ®reae, Spl^e.

auf -ttt» (a^b. -nissa f., -nissi n.) oft fc^man!enben (SJefd^ted^t«:

iPinfterni«, iUJilbnig, j^änlnis, Bengnis, ßünbni« [d^eljeim-

ni«, (J^leixljttig 116]; öon SD'^itteltoörtern: jBemanbtni«
[^ermörljtni« 116]; ^Bekenntnis, ©rkenntni«, ©ebadrtnis;

Bermürfni« (jermorfen), <2^e|tanbni0 [d^efängnie 116].
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auf -fdiafl (m^b. schaft f. „'äxt"): Hz ßotfiljaft, iFrenttb-

fAaft, IpDrmnnbfitraft, finßdrtfdjaft, üetfterfdjaft, ©efeU-

frlraft, ®e«orf«ttf4Faft. HDtrtfrljaft (116), l^adjbarfdraft,

manhtx[tvMafU fl^rrfilraft (113), später fd^aft, iBürgfdjaft,

ufto.; HDtrfenfdyaft, «etietifdraft; - Cltgenf4raft, (I^emeitt-

fdjoft, ißerettriiraft, Ättnbft^aft [ßatfAfafi 116], ufw.

auf -tum (m|b. tuom m. n. „@ttte, ^crrf^aft"): i) as ittönrljttim

,

SrinkBrtiim, fiatfertum (116), J)rte|tertntn, iEagbtnnt,

«Jttnietitum, Clrrtllßnttxm, Altertum, IDolkstum; — Äeti^-

tum, Stedjtnm, dBtgentum, Srrtum.

auf -ftBil (ml^b. heit f. „«öefd^affen^ett"): bte ©ottljett, Si^olk-

IjBtt, fitnib^ett, üann^ett, ©orljett; ^efenlrett, Abtoefen-

^ett, atlnujtffenbett, Uoljl^obEnljett; bcföubetg bou STbieftiöcu

(öorue^mti^ mit beu ^luSgängen -er, -el, -en): ilDalrrtjett, Sdjmadj-

^ett, ©umm^ett, firanklrett, ßog^ett (uebcu böfe), iFretlrett,

dEtuljett, ©rorkenljett, Albernirett, Stdferljett, Dtxnkellrett;

tKrunkentrett, (IBrgebenljett, Berfaljrenljett, IDermeffetitjett,

(!&epfljogeutrnt,(l^elaljrtlrett,Äbgefpanutljett,lDer(ltmmttjett

auf -{tBtt(2öeiterbilbuug öou -Ijeit [108c], befouberS üblid^ uac^

SBettoörtcnt auf -bar, -fam, -tg, -er unb -el): bte iFrttijtbarkett,

fietrtebfamkett, d^raufamkett, £anterkett, Sauberkeit,

<!Bitelkeit, OBiuigkeit, OBmigkeit, ilügigkeit ufm.

©crabe in bcrorttgen Stblcitungcit oon SSörtcm auf -tg entoidclte fic^ aber

»iebcr in f^ätercr Seit auä bcm «Rcficneinanbcr öon formen toic fteU: fl^ttg:

Ätetlgfeßtt,|ianb^aft:|ianb^aftig:5tanb^aftlgkeltbcrauägang-t0B«tt

(136) in pllen wie: bte iFefttghelt, Äletnlgkelt, 5fißtgb«lt, ©efrtFWtnblg-

belt, ©tr^ttgkett, ©rettlofigkelt u|n).
. « . ,

auf -(ßr)et: bie tinberei, Abgötterei, Srtjurkerei, Siftel-

merei, Auslänberei, iSüberei [iBfii^erei, Sämerei, 116].

©cftftöcrftönblid^ ijl bicfcS -erßi junäd^ft nur in ben 9tbleitungen Bcte(^ttgt

bic, tote Abgötterei, -fitnberei, bon ??Rel§raa^I8fomicn auf -er ausgegangen

fmb. ©onfl ögl. 105. 118a.
, «• ^ «

»erclnsclt jld^en (®n).) Ätebben (oerfiod^beutjd^t für nbb. Älefte f. „Stebc
,

crjl ©ing., j^ätcr «^lural, bon lieb) unb(!5eutelnbe(a^b.gimeinida, 116), ferner

©eftttung unb ©eFlnnung. SDic bcibcn legten, (ßertttnng unb ©eftunnng,

finb äu ben 9J?itteIh)5rtem geflttet unb geflnnt ^injugeBilbet »orben nad^ htm

gKujier bon fjormen »te Betäubung, iöerjnjetflung, JOerwlrrung, btc bon

ben 3eith)5rtem betauben, öerjmelfeln, cerwlrren ausgingen, ober nad^'

träglid^ ouf bie gjttttetoörtcr betaubt,BerjTOelfelt, uerrotrrt beaogen lourben.

ilarretel ift cnttoeber 'infolge einer SSermif^ung bon ölterent Harret unb Jlorre-

telbung entjianben ober abgeleitet bon norret 'narrid^f.

c) 3ufommenfel5unöen fiub tu öerfd^iebeuer gorm üor^anbeu.

9J?au üergtet^e ^jodjmut, Ceidjtpttn, CangettrEtlie, ^aub0t?r,

Selyufu^i; Cebeusarf-
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d) ®ubftantit)ierutt0en:

aa) öon S^eitpörtern: gefd^lec^tglofe, unb jtoar ältere toic:

Ceti, ^etii ^zdjii ^nredjt, J.xq (kein^^lrgijabBn), [(®t)geib],

Deutfdj, IDunkeli Übel, fUtiJb, iEeljr, unb jüngere tote: ha»
Bdjönti ^eue, Unbekannte, 05onje; männlid^e ftnb in geringer

^Inja^t au§ alter Qtit überliefert: d^ram, (I&rtmnt, £ant, 5toif.

bb) öon unöeränberlid^en SBörtern: flnt (In einem flui,

Sefftng), bas Sa, Sdj, Kngefatjr, iFnr nnb UDiber, fltn nnb
^er, ÜDenn nnb 3lber, ^if nnh Delj.

ec) öon fertigen SBortformen unb 2öortgru)jpen: ber fieljr-

ans, bas üng, Cebenjoljl, (25eratenJoirl SBegen ber erftarrtcn

9lennformen toie Ceibraefen, flörenfajgen bgl. 118a.

e) Üöertragungen anberer SBortarten:

aa) öon ^erfonenbegeid^nungen (113). 3J^it -er toerben 5lug*

brücfe gebilbet für ßautäugerungen loie Senffer, flufier, Üanrft-

jer, ®rtUer, Slobler, £a4^er, Sdjnalier, Si^lnxker, unb für

getüiffe S^etocgungen n)ie^Dpfer,illUalfer,Sdjnljplattler, Stnm-
per, jOnffer, $lDtfd|er, Hippenkradjer (@to§, bog bie ^flippen

!ro(^en), aber au^ für anbre SSorgänge njie Äbpter^er, Sprt^er
(furjer, leidster fRegen), iFeljler, (^jonnen)bltrker, Önrker (hirjeg

<Sc^Iäfd^en), €rt^er» (Sin iFelyler toar too^l urfprünglid^ 5. SB. ein

*S^u6, ber „fel^Ite", ein Stümper ein ©tog, ber einen „ttjegftuntpte",

ein Sprt^er ein Sdegen, ber nur ein toenig „fpri^tc", ein So b 1er

tttoa^, ha^ „jobelte".

©onft gcl^ört l^icrl^cr nur nod^ ©lener, boä in einem ©afee niie ®r masü^

einen Diener nid|t mc^r auf ben „SHenenbcn", [läi SSerbeugenben Belogen toirb,

fonbem auf bie Verbeugung. ißüAiing bagegcn bebeutete öon öoml^crein eine Heine

Serbeugung, einen flcincn „93ucf" (bgl. munb. buAen „beugen"), nic^t etwa einen

fid^ öcrbeugcnben SKenfd^en (113).

bb) tjon 5)ingbe5eid^nungen: €rai|fng ((!Fr mailjt einen

firo^f).
ec) bon ©ammelnamen mit ber 3SorfiIbe ©e- (120): (?5e-

triebe; ©efpräi^; (l^eranfrlj, ©efpött, Getümmel; ©e^är,
(!5efnljl, ®elant,(?&ebrüll, (J^epräge, <!5ebrange, ©epta^ne;

(^emnrr, %tkxai^i (!5ebrans, (J^eferljt, ©eijeti, (l^elett, C^e-

lanf; Ü^ebettel, (Geklingel, (I^emnrmel, ©etrampel, (Ü^t-

fi^natter; (?^efenf|e, ®etne, (l^efanfe.

III. ®ic ^erbor^ebung bea (natürlid^en) ®cfd^Ie(^t3 (SRotion).

119. 2)ag natürlid^e ©cfd^ted^t lebenber SBeten toirb fe^r l^aufig

unbejeid^net gelaffen: fiinb, $)ferb, KInb, flntjn, ® anl, JOnbel,

iPogel, ääfer, iFtfdj.
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Oft btent au^ bie mäitnüd^e gorm ungenau mit §ur S5e*

ncnnung be§ an fi^ ou^ tit^ift IeicJ)t BenennBaren SBetbd^en§: ©fei,

flunJb, S^tger, iÖDolf, ßär, dBlefant, fitjokobtl, Abi^r,

5Iber e§ njtrb ba§ natürliche ®efd)Ied§t auc^ öfter auöbrüdli^

l^eröorge^oben (101a). tiefem Qmtdt bienen:

a) SBörter untJcmanMcn (©tammeiS: Mann, ^err : iHPetb, 4?rau;

^ater : M^tUx; Äo^n: ©odjter; i3rui)2r :i5tliH)«|ter; ©^etm : ©ante;

Stter, örfjfe : ßulj; ^eng|l : State; ^irfilr : ^tnbe.

b) f&öxict ticrtoanDten, aber lautltt^ untcrf^ieDcncn <Stümmt§: ^a^n :

•^enne, ase^ : lllihe, iFarren : irärre»

c) öefottberc ß-nbunöen:
1. -iil^ bei Siernamcn juc 99eaci£^mmg bcS männlid^cn ©cfd^Ied^tS öon

Vieren, too bic aßännc^en Seltener finb: ffinterti^, ©änfertilj, ©äuberft^.

2. -iit jur SBegeic^nung be§ njeibtid^en ^efd^Ied^t§ bei ^er=

foncn- unb Xierbenennungen: ®jott : öööttin; ©atttn, d^^maljUn,

Äjontgtn, ^erjogtn, iurfttn, iFreunbin, WiMn, IHtrttn,

®ettfßUn,®nkBlin,QBrbtn,flerrtn,ßottn(6btttt),Si!jnjägjerin,

Bf^m'dbxxti IDerkäuferin, jBerlinertn, iläljtertn, £abnertn,

^ärin, flünbttt, ©tgerin, Cötnin, jFüdjfin* -

SScraltct in bcr ©d&riftjprad^e, ober nod§ Icbcnbig in bcn Syiunbarten

finb bic Slbleitungcn öon perfönlid^en ©igcnnamcn tt)ic bie befanntcn ffiniTe

fiarft^tn, bteiäabtktn, Ärijinjtn (mo^ftocfä gteunbinnen fjrl. 9iabi!c nnb

©d^ina), Äutfe ülllerln, ferner ßlora©etten (?Dett?) nnb toic bic l^cutigcn

nrnnbartlid^cn bte iMfillern, üctern, S>4imttten, fangen („fjran WlüUtv,

aReier, ©d^mitt, Sang")- So fogt man au^ ie|t noc^ öie (Gräfin 3C. unb jagte

man bcfonbcrS frül^cr bie 4Frau (öe^etmrätln.

3. '(Aft (nac^ S- ©rimmä §tnfid^t, für bic befonbcrä oltnicbcrfrän!. bechersa

„SSäcfcrin" ftirid^t, cntftanbcn auö franj. -esse in däesse, comtesse, duchesse,

princesse, p^cheresse, enchanteresse) ijl nicbcrbeutfd^ öoIf§mä|ig: iMeejterfdife,

Äaxbevritje, ^otkft^t „^öc^in", :Ältrxie; auä) in Eigennamen ttjieiWüUerrilie,

iÄeterfrije.

d) 3ufammenfei5ungeu mit -njeibrijen öerlangt manchmal bie ©cutlid^feit

Bei SBörtern wie QBlefant, firohobil, Sperling, wo htm. „SBeibd^en" bann

nod^ auSbrücHid^ baS „Wannäim" cntgcgcngefeöt »erben fann.

rv. 3)ie 93eaeid^nnngcn für SRaffcn unb 3Rcngen

(©ammclnamcn, ÄoIIcftiöcn).

129. A. S3cbeututt9. ®a§ Sebürfniö, eine 9Kaffe ober SO^enge

einl^eitlid^ aufsufaffen unb §u 6e5eid)nen, macEite fic^ guüörberft too^l

nur gegenüber ben toirfftrf) ftrfitbaren ©egenftänben geltenb. ^arum
tt)aren bie (SammelnÄmen ttjo^l gunäd^ft oud^ nur 5tbleitungen öon

5)ingttJörtern. Unb ba0 finb fie meift au^ f)intt nod^. ©päter

fül^lte man fic^ aber auc^ öeranlajst, meljrere nur gebadete ®egen*

ftänbe, alfo abftrafte begriffe, befonberö SSorgängc, al^ ©intieit §u be*

trad^ten: fo entftanben @amme(namen, benen 5lbftro!ten gugrunbe lagen,
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©ainmelabftrafteit (101b). Salb ging man aber einen <Sd^ritt

loeitet. ®a neben ben gettJö|nUd^en äbftraften, bie eine Xöttgfeit

begeid^neten, in ber Siegel ein geitwort lag, bilbete man ©ammcl*

abftraften aud? unmittelbar t)om g^ittoort.

S9ei berartigcn üerbalen ©ammelabftralten !onnte aber leidet btc

SBebeutung öerblaffen unb fid^ etttjag öerrüdEen. ^ie an ftd^ allgemein

me|rfad()e §anbtung !onnte man mit einer befonberen mel^rfad^en,

ber tDieber^olten, öermed^feln, unb eine toieberl^olte lonnte man
toiebentm aU eine öerftdrfte auffäffen, ©o lommen bie ©ammel*

namen baju, au^ furjtoeg eine »ieberl^olte ober eine öerftärfte

§anblung augjubrücfen (118 a).

B. gornu Sl^rer SBilbung nad^ finb bie eigentlid^en ©ammel*

namen ju unterfd^eiben in:

a) Ableitungen, unb jtoar:

1. eine fleine mt^tQxnppt auf -id^t (ol^b. -ahi n. : rörahi „Slöl^rit^t"):

Ätnri^rt, »ö^rtdit, ©ornldit, Dtiklr^t, femer Äetrrtrtjt, Äpölldrt; aud^

«elflg gehörte in ber (Seftalt ^zi^t früher baju.

3lm ©egenfal gur ©d^riftjprac^e ift in ben |üboftbcutfd^en3Rnnbartcn

bieje ©nbung, ouf beren frül^ere Beliebtheit nod^ hk sa^Ireid^en Drtiänamen tocifen

wie (KBlr^ar^, ^aiiaöj, ^itüjtaiüf („gid^tcn^aujen"), in ber fjorm -ax^ no(§

ftarl üblidl;

2. eine lebenbige ©ruppe mit ber ^[^orftlbe ®*-, balb ol^nc

@nbung(69)mie(l5etter, (!5e|ietn, ®ebüf4r,<?5en)aff£r,®en)örm,

(I5ebärnt, d^e^^ölf, 05B|ii£^t (Bndjt), (l^eptüt (Stute), <H>efteber,

©epttrn; balb mit -e: ©jelänJbe, %t\jZQt (^ag), ©eftlbe, (Sn-

btrge ufm.

3. ^ier^cr jöl^Ien aud^ einige öerft)rengte SSilbungcn, benen gornten

mit beiümmten ©nbungen a«gmnbe liegen: (DeFrfjretbrel, (Dcmengfel unb

öieKeid^t ©ertnnTel (142 ß aa); ferner nbb. (!5jel)[öft(e) neben niunb. (mb.) ^9eft

„^öfet", jottie ©ebäubB, ©emälbe, (Detrelbe (tragen).

b) Sufammettfefeungen:

1. mit -wtvk^ ha^ befonberg öon ben füboftb. SKunbarten nod^

öiel gebrandet njirb: Sftjulrnjerk, ^ßufr^-, flolf-, (I^ttter-, Uaber-,

ßiätter-, iSretterroerh; ßaä-, ^xtibxozxk;

2. mit -fett0: firopp^eug „^nber" (mnb. kröp n. „ÄleinöieJ^"),

Wxzhi-t Stetnjeug;3rtjreibjeng, iifiljjeug, ^etgfeug ftnb c]|er

©erätebejeid^nungen (116).

c) Übertraguttgen öon S5e§eicl)nungen für nid^t gegen*

ftönblidie begriffe (118 b), unb jmar:

1. auf -Ht «eiteret, ffiänberel, iBörijerel (105); auf -tm«: ^oiinnQ,

Walbnng; auf -l>rU (-hett): (H;iirl|lenl|ett, iEenfitilrett, ®elllltrt|feett,

(Dbrtgkett; auf -tttntt iBörgertum; befonberS ober

2. auf -fd^afti iWannfitraft, ilarijbar-, 6rttjDer-,fletben-,

lOermanJbt-, ißauern-, JDiener-, £elyrer-, Sipp- (m^b. sippe m.
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^SSertoanbter'), fiaöfmannfiraft u. bgl.; toeniger Dorf-, <S)rt-,

fiarfdfaft, ßxhf^djafitn, ©eratfrljaftett-
5Dic ocrfialcn ©omntcIaBjIraftcn auf 05e-, bte eine toicbct^olte unb »et-

ftfirfte ^anblnng mtigbrficfen, tote (Ibekrai^, Clb^msrr, ^fbrans» (Dtpiapper,

(^ebttUli ©eiaut«, ©Bfeuffe, ©«tue «. bgl., finb bei ben 2lbftraft8-

beseid^nuttgeii bel^anbelt (118 e).

V. 2)ic Anbetung bc8 ScgrifföttetteS.

121. a) nt »erftörfuttö be§ Q^egriffg (101 d) toirb bei

einer SRei^e öon §au^)ttDörtern bur^ öerf(^tebene3ufammen{e|ungen

auSgebrürft, bie je nad^ ber urfprünglid^en, übrigeng meift red^t an*

fdöaulid^en S3ebeutung beg üertüenbeten 95ilbungömittelg ber Ableitung

einen itwa^ berfc^iebenen S^ebenfinn geben. 3rt S^etrad^t fommen als

berartige Söilbemittel C^rj- (gr. Äpxi- 105) in <!Brf-engeI, -btfr^of,

-kämnterer, -trndjjeg ufn?., -ji^tim, -bummkopf, -boferotrljt^

-fpt^bttbe u. bgl.; Äbier- in Über-kraft, -mag, -madjt, -mnt,

-fttile, -faljU -menfttj; Mr- in ^r-anfang, -beginn* -freube,

-btlb, -nar^t« -kraft, -afjn; Mtt- in i(n-marre* -menge, -faljl,

-tier;Jtt-inilnbegrtff,toenigerinSnbrunft,Sngrimm,tt)ennbiefe

üon inbrunptig nnb ingrimmig (136, 2) aug entftanben finb; 1|mJ|-

in ^odf-gebtrge, -alpen, -flut, -bürg, aber aud^ in fljodj-amt,

-aitar, -geridjt, -meifter« -fd)uie, -oerrat, -fommer, -gefüijl,

-gefang, -genu^,-bru£k; ^aujrt-in^anpt-('pag,-Dergnügen,
-ttlk, -kerl; Efef^n- in ^tefen-arbett, -fleif, -gebulb;

Moxtf»' in Äarbskerl, iUjorbßüergnngen, üorbsfpektakei;
1|:ett>Bn- in fletben-lärm, -Jörn, -angft, -arbeit, -gelb.

S3emcrfen§ft)crt i^ bte fd^toefienbe ^Betonung, bie oicien btefer ©Übungen

eigen ift ((jrjbÖTenjldit, ^Mörbsuergnögen 91 d).

b) eine SWtlbemng beä ©cgriffä tüirb ^öd^ftenö angebeutet burd^ ^alb-
in gomten toie ^alb-brnb«r, -gott, -tnitj, burd^ ISLfUv- in 93ilbungen

»ie 3lfter-mtete(r), -roelatjelt, -brtttb, -mnfe, unh burd^ ItctiBtt- in

tlebentifatta, -jimmer, -raeg, beutltd^cr in -perfon, -rolle, -elnnatjme,

'Xotvk, -begrtff, -fadie.

^od^ barf nton ^ierl^er oud^ bie SScrKeinerungSttJörtcr ret^nen (121 c).

c) ^ie tJetncineruttö (lOle) toirb fprac^Iid^ toiebergegeben

1. hnx^ öcfonbcre Sßdrtcr: iFo^ien, £amra, ßalb, JftxktL

2. burtft i>le ©nDuttgeti:

«) -rl (al^b. -11 : stengil 'Stengel') Bei einigen etftarrten nt 5 unlieben
unb gcfc^Ict^tälofen SBörtern: ber ßenbel (ißanb), Ätengel (Stenge),
finSdjel (finortjen); Tbai Äfinbel, (Definbel (©efinbe).

ß) -Ing int 9lieberbeutf(^en: Spotting, ^Wuttlng, fiorllng.

t) -ling noc^ in Äprößltng unb mit üblem «ßebcnfinn in Dldrterltng,
4Fr3tftOTUng.

S) -fein (urfpr. nur obb., munb. !ärnt. -1 ober -tle, alem. -li,

fd^toöb. -ie; frön!. -el(e), SÄc^raa^t -itn, fc^tef. -el): Mtffl^tn,
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fitttbUtn, flättgUttt, ^öikUin, BättgUin, iFränletn; munb.

flänfeU ©retel ^ ^ ,

e) -iJi^n (urfpr. mittelb.: Sut^cr Sötjntdjent ^ßnftdjen;

nbb. -ken: üatineken, Sr^tpken): ^ögelr^en, i^'dnsiditxi,

moä^trt, üabiien (iMagb), iFraudjBtt (aber jBädjUin tocgcn

beö r^), ©retdjen* Äattjiljen, au^ in lÖDnni^en, untren;
aWe^rsa^I fitnb^rrtjeti.

tiefes -djen öerbinbet fid^ befonberg im SKittelbcutfc^en

§unäd)ft bei ©runbttjörtern auf -en mit ber I*@nbung ju -]eltfpm,

ha^ öoräugSmcife in munbartlid^er unb ünblid^er Sfiebetoeife beliebt ift:

€n4fßläjen, iBrörkBldjen, ©räbßldjen, ^ägelr^en, Süngel-

djen,Sä4jelr^en, i8üdj£lrijen,iläbelrfien,i8äbelrtjen,^ttnbel-

4en (3Jle^T§a^( flnnbelxljer)*

®ic S«od^fiftc -iziu ift urjjjranglic^ nur obcrbcutjd^, wie no(^ bic SKimb«-

arten behjeijen, a. 95. baS ©übr^einfr. ret^tä beä afl^ctng, ttjurbc aBer oon Sut^er

in bic ©iriftfprad^e ^erübcrgenommen nnb teilt fic^ jefet in bic Slnf^obc mit ber

Snbung -dj^n; biejc ift öon §aufc auS mittelbeutf^ , j. 95. |übr§cinfr. linfS

beä Sfl^einiS (barunt bei Sut^er in formen toie 5jo|jntrtj£n), unb f)at im »lieber-

bcutji^en i^re ©ntf^ired^ung in bem.Sluggang -kicn, j. 95. Ärfjipfeßu „.©(^iffc^cn",

ÜÄänneken „9Jiännd^en".

S)ic ©nbung -dj^n wirb gegenüber -Uin im attgemeinen bcöorjugt, ah'

gefeiten— ouä ©rünben ber STugfprad^c — öon fjormcn wie Öäitlleln, iSäi^letn,

bcren ®runbtt)ort auf -rlj ausgebt.

««ur niebcrbcutld^ ift, toic gejagt, -tng in «Jatttng, fiarltng. -Utn

unb -djen finb 9Seiterbilbungen mü einem jelbft S)iminutiöa eraeugenbcn SluSgang

-in, ber a- 95. in a^b. fingiri n. „fjingerlein, 9f«ng" enthalten ijt unb in jd^toeia.

Itti, «nobl unb fronff. -l^äuri „^öuld^cn", ®än}l „2:önad^en" fortlebt. 3u-

gmnbc liegt bem crjlen ber oben erwähnte Sluägang -1, bemj^citen cm nur im

S^icbcrbeuti^^englifd^en übliches k-@uffij; fo l^eifet eg atit. husill(n) „§öu|elein",

mp. kindelin „tinblein", altnbb. skipikin „@(^ifflein". -ing unb -Ung bedcn

fid^ mit bem ^crjoncn beaeid^nenbcn SluSgang in ©beling, 5fingllng (113),

ber bei (Eigennamen öome^mlid^ bie Slbftommung auäbrüdtc; unb bic öcrfd^iebene

95ebeutimg öcrmittclt fid^ babur(^, bafe U^ Slbftammenbe naturgemöfe ja aud^

etwas tleincä ift.

d) ^ev begtifflld^e ©egenfaft (lOlc) toirb burd) 3ufammen:=

fe^ung toiebergegeben, fo in erfter Sinie mitBtt- (l(n-lu|l, -jorbnung,

-Dernunft, -tlixti -fdjulb, -rotlle, -flßtg, -ftnn, -btng, -tiefe,

-menf4i)i bann mit Bt*>, ^auptfäd^ti^ in ^Pofop^if^en

öeseid^nungen für Sßerbingli^ungen, h)ie $li4|t-n)tffen, '\zin,

-erfdjeinen, -adjinng, -benü^ung, -»erkauf, feltener für

«ßerfonen, loie $ltd|t-r^rt|t, -kennet. Sn gett)iffen SBörtern finbet

ftd) aud) miß-, fo in üig-gunji, -erfolg, -beljagen, -ver-

gnügen, -fallen, -trauen, -adjtung, -bilUgung; mir- fte^t

in :2lbgott unb ;Äbgrunb, Wjsx- in Mzxm^ CÄ^berglaube),

Br- in ^rfeljbe.
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ß) ^ie güriüörter unb Qa\)lto'öxttx.

A. S^rc ©cbeutuitg.

122. tHlöemeitteS. 2Sa§ bte (anbläuftge @proc^(e^te olg

gürtDÖTter unb alö ga^Iioörter aufführt, ift ein bunteö ©emifc^ öon

^Bortgebilben, baö fd)tec^t untgrenjt unb noc^ fd^ted^ter in Unter*

gru^pen gegltebert ift. ^a ber fleinere Xeil beö S3eftanbeö beiber

klaffen im (Sa^e nur al§ (Subjeft^ttJörter ((^egenftanb§bejeid£)nungen,

furj a(§ |)aupttDörter: 94) üerwenbet njirb unb ber übrige, njeit

größere Xeit tt)enigften§ fo öermenbet Ujerben fann, l^aben njir un§

in biefem ßufantmenl^ange mit il^nen gu befd^öftigen; unb fofern bie

meiften ber ^ier^erge^örigen gormen fonft nod^ al^ Söeifügungen

bienen, bilbet biefer 5lbfd^nitt einen paffenben Übergang ju ben 35ei*

njörtern, bie im fo(genben (129 ff.) be^anbelt merben.

I. 3)ic gütroörter.

123. "äU gürtoörter be§eicf)nen toir bie SBortformen, bie einen

^egenftanb allgemein benennen, gleid^jeitig aber fein ^er^

^ältnig 5U bem ©prec^enben beftimmen (87. 94 b). ^anad^

l^abcn 5unö^ft aU gürnjörtcr gu gelten: tdj, bn, er (\xti es)* rotr,

tljr, fte; ber, btefer, fener, berfelbe, felbtger; wer, wag;

loeldjer.

^iefe jerlegen fid) mieber in folgenbe 5lbtei(ungen:

1. ^ex^omipxommtn. ^eperfönlid)en gürnjörter bejeidjnen

allgemein \>a^ SSerl^ältniS ^u bem ©pre^enben. 9Kit ber erften

^erfon meint ber (S|)red)enbe ftc^ felbft, allein (ii^) ober in Gemein*

jd^aft mit anbem, für bie er ha^ 3Bort fü^rt (rotr). 2J?it ber gujeiten

^erfon nennt er ha§ Qkl, bem fein Sßort gilt, alfo ben $lngerebeten

(bn, Bie) ober bie ^ngerebetcn (i^r, 2h). Tlit ber britten bcjeic^net

er alle ©egenftänbe, bie auger il^m unb bem Qki feiner 9?ebe oor^anbcn

finb, aber nur unbeftimmt alg ttma^ S3e!annteg unb Sßorau§gefe^te§,

ol^ne ^intoeiS auf bie SRid)tung, in ber fic fid^ befinben. 2)iefem

3ttjed bienen feit alter 3eit bie formen er, fte, e» : fte; in neuerer

(öprad^e ober aud^ tonlofeg berfelbe ober foli^.

Wlan ^at barum ou(^ oft bie Beiben erjlen ^erfonen für fie^ allein ju-

fammengefalt als tJerfönlid^c fjürnjörter unb bie fjomtcn ber britten ^etfon au

ben l^intoeifenben ^üxtoöxtttn gefteHt.

2. 8leflerit>. m& eine Unterart beS »»erfönlie^cn 2ffitt»ort8 ?ann man ba8

(nic^t ßerabe fe^r gefd^tdft Benannte) rüdBcsüglid^e (rcflejibe) anfeilen. 68 6e-

aeicä^net eine ^erfon aU 3iel einer ^anblung, aBer nur bann, wenn fic auglei(^

Slu8gangSJ)unft biefer ipanblung ifi. 3m ©eutfd^en !ommt freiließ al8 Befonbere

gorm nur ftdj in a3etrad^t, baS für getoiffc 93eäic^urtgcn ber britten ^crfon

gilt (176).

©üttctün, Die beutfc^e Spracl^c bet ®egenroart 10
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3. fleatprojltöt. 35ag Äreua* obct®cöcnfcitig!ctt8öcrpItni« (btc3leai-

t)roäität>, baS atDtjd^en ©a^gegcnftonb unb ergönsung baburd^ entjie^t, bafe bott

mehreren ^erfoncn ober ©od^en immer bo3 eine bem anbem als gtel gegen»

üBertritt (€arl unb ;Öllaj Raffen ftrij), wirb im ©eutf^en au^cr burc^ baS rfid-

Bejügltd^e gürmort genauer burö^ bie 3wfa»n»ten|ciung elnanber bcaeid^nct,

bie mon furawcg aU ium UmftanbStoort, jur ^artifel erftorrt betrad^ten barf.

SSenn bofür eine beutlid^ere gorm beä gürtoortS öor^anben toorc, mfifete man
fie {)ier einorbnen.

4. 9lelatltJjJr0ttomett. ©in |3erfönlid§c§ gümort tft eigcntttd^

auc^ ba§, n?a§ man getoö^nlid) alg bejüglid^eg (relatiöeg) gürtoort

anführt, ©enn e§ tt)eift au^ auf ettuag fd^on ©enannteö nur all«

gemein l^in; aber e§ unterfd^eibet fid) bon bem gettjö^nlid^en perfön*

lid^en gürmort burc| bie ©eftalt be§ ©a^eg, ben eg eröffnet (438—9);

benn man fagt: Sdj freuje mtrlj auf Slpren ßefudj; er wirb mir Btel

iDargnttgen madjen^ aber Sdj freue midj auf H^en ßefurlj, ber mir

öiel ^irpügen madjen mtrb. 51I§ einjelne formen biefer tiaffe

!önnen gelten ber unb meidjer, aber aud^ was in ©ä^en toie

Alles ipt fd)[left)t, roa0 hn mart^pt. 5luc^ in bem @a|e ^ette fidlf njer

kann liegt ein bejüglidieg gürmort üor, nämlid^ roer, bem gefc^led^tS-

lofeS mag entf^jrid^t in einer gügung n)ie Sage, mas hn mtU|i 5lber

l^ier ift bie 35er!nüpfung ber beiben Xeile be§ @a|gefüge§ nod^ enger,

ienn ^ier leitet ha^ gürmort nid^t blo^ ben jmeiten @a| ein, fonbem

e§ fdliliegt fo^ufogen auc§ nod^ ben erften, bilbet fomit ein Sinbeglieb

jmifdjen beiben, entf^jred^enb ber (^xuppt berjentge melt^er,

S)iejeö bejüglid^e gürtoort ift eigentlid^ «iif bie britte ^erfon Befd^rönft.

916er ha t§ \i6) a- 93. in bem ©a^ Äan madjt midj für btefen ^x^oben uer-

antroortitrtj, ber gar nirlits bofür kann bod^ auf bie erfte ^erjon ht^k% fönntc

mon aud^ bel^au^ten, ba§ eä bie brei $crJonen nid^t unterjc^cibe, fonbem fi(^

gleid^möBtg auf ofle bejiel^e. fjreilid^ ift biefer mcitere ©ebroud^ in ber Qpxaöit

aud) l)eute nod^ nid^t je^r oerbreitet, unb bie ©c^riftfteller fc^wonfen nit^t nur

bejüglid^ ber 'i^erfon beä auge^.örigen B^it^ortg (317). jonbem oud^ barin, ob

fie in biejen gäüen noc^ bog geniöi)nli(^e ))erfönlid^e g-ürmort ^inauje|en fotten

ober nid^t. t. g. SJie^er g. S3. fc^reibt beinahe nebeneinonber JOu, roeldier ber

WJelt bie fiomöbien bea $)lautu» rotebergegeben Ijaji unb iDas glaub(l hn mtc,

(Eosmuß, ber hu meine iBegctjterung für bte ©rümmer einer untergegangenen

großen MJelt teUf. (£r ptte im erften <Ba^ auc^ nod^ hit ^erfon beä ^cittoortg

änbern unb fogen !önncn Du, melrijer — rotebergegeben Ijot (317 ß).

5. Stttertögotlöjjrottomcn. 5lber aud^ bog fragenbe gür*

mort raerj mas tann nod^ alg perfönlid^eg gelten; nur ift bie S3c*

jiel^ung ju bem @|)red^enben nid^t genau auggebrüdt, fonbem fie mirb

erft gefud^t, erfragt: mer ift bann foöiel al§ „ein SU^enfc^ mit meldten

S^ejie^ungen ju mir ober un§".

6. ^cmouftratlt)))ronomen. SDie Ijinmeifenben gürmörtcr be«

geidinen audb britte ^erfonen unb ©egenftänbe, ober nic^t allgemein.



gfüttDortgbilbung. 147

fonbern ftc geben cnttocber nod^ auSbrüdüd^ bte SRid^tung an, in bcr

\xä) biefe befinben, ober fie befttmmen ben gufammen^ang unb bie

^Reihenfolge naiver, toie biefe genonnt werben: fie toeifen enttoeber

auf ettoaS SSor^ergenannteä aurücf, ober fie bereiten auf ha^ golgenbe

t)or, ttjeifen alfo üorauö. Sn biefer üorau^toeifenben ^ertoenbung

nennt man fie noc^ befonberö beterminatio. 5(10 einsetne gormen

!ommen in iöetrad^t: iber, btefßr, jener; ferner nur gurüdioeifenb

ber leljte(re), htx-ftiht; nur ooraugtoeifenb htx]tmQZ (OKne

ßeioijnung fxditxe xdj bemfenigen pi, ber mir htn Später nadjroeift),

{formen toic berfoigenbe,ber obengenannte müfetc man folöerid^tigcr"

ttcifc ouc^ nod^ ^icr^crftcUcn.

©er tji übrigens aud^ abiefttüifc^ aI3 tonlofe SSeiffigung fe^r fiblid^; man

nennt c3 bann had bcjlimmtc ®efd^Ie(ä^tS»ort, bm befämmtcn 2lrtilcl (ber

ÜÄann), obtoo^lman ötcllei^t eigentlich el^cr „beflimmenbcr" jagen müfete. S)ie|er

ijl aber beinal^c bloBeä tjormtuort.

7. Sog. SnbcflnUjjrottomen. SBaS man früher aU „unbcjümmte" fjür-

tobrter iufommcnfafete, haS finb meift !etne fjürwörter fowol^I nat^ ber »e*

beutung als aud^ nad^ i^rcr gormöcränbcmng (124. 203. 216). ®ie SBörter

mon, lemanb, ntemanb, nti^ta, etner, elntge, keiner, meijrere, alle

finb bielmc^r Dingwörter (^au^)ttt)örter) ober UmfangSbcacid^nungcn (3a^Itt>5rter)

mit angemeiner SScbeutung, bie juföKig me^r ober toeniger erftarrt finb. @ä blieben

bann nur irgenbraer, unbetonte« mer unb etwa« al3 berartige fjormcn,

meil ftc bo^ äufeerlit^ mcl^r ober minbcr ettoaS oon bem gürtoort an fid^ l^aben.

5)afür ließen fid^ aber e« nnb fie in ©ä^en tt)ie OB» klopft ober fte (= „bieSeute")

Tagen aU unbeftimmte gürttjörtcr faffen, »eil bei il^nen in biefer bcfonbercn SSer-

wenbung bie iBeaie^ung jum SRebenbcn unbejlimmt bleibt.

n. ®te UmfangSbeseid^nungen.

124. Sieben ben gürttjörtern gibt eg eine Gruppe oon ©Übungen,

bie alle einen Umfang beftimmen. Sßir !önnen fie beö^alb Umfangg*

beftimmungen nennen. @§ finb nirf)t einfad^ bie ga^Imörtcr, fonbern

eine biet Weitere tiaffe, Oon ber bie ßatjlmörter nur eine Unter*

abteilung bilben. ©ie gel^ören gu ben S^e^ie^ung^begeid^nungen unb

fielen ben SSerl^dltni^besei^uungen (^eutetoörtem unb ^bftanbgbegei^-

nungen) gegenüber (94 b). Sm einzelnen beftimmen fie ben Umfang

burd^ 3J?cffen ober burd^ Saluten; ju ben SU^afebeftimmungen

rcd^net man bie Stu^brürfe etma«, ütel, mentg, inelrr, genug,

etti bigdjen, gan? (in: Jben gonjen ®^ag), ^alb. 3« ^^^ 8<^^'

bcgeid^nungen gehören aU beftimmte eingaben betbe unb alle ^runb^^

ja^lmörter (Äarbinalja^len) toie einer, jmet, bret, als unbeftimmte

alle, ntele, mentge, einige. 3)ie ßa^ejeid^nungcn jäl^ten ent-

mcbcr nur einzelne (StüdEe mie jeber, keiner, ober ganjcSRaffen, unb

jtoar balb beftimmt mie betbe unb alle ©runbaal^len (Äarbinalja^len)

ein«, fmei, brei, ober unbeftimmt hjie alle, otele, loetttge, einige.

10*
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3)aruntcr fommt Bcfonbcrä ein abieftibijt^ oi^ne 2:on öor bcm |)au^ttoort tot

alä fofi-unbcftimmteg ®cf d^Icd^tStoort (unBcjHmmter Slrtücl), too oud^ tüicber

„nic^t beftimtncnb" bcr titi^ttgcrc SluSbrud toätt. 2)ann ijl eä aBer aud^ nutfjotmwott.

B. S^w ^omu

125. ^llgemeineö. ®a bte metften btefer SBörter al§ ^aupu

Wörter unb ai§ S5ettDörter gebraud^t merben, unterfd^eiben totr jtoei

^bfd^nitte; ber eine l^anbelt Uon ber gorm ber f)au^t!Dörtlt^cn

iöttbungen; ber anbere öoit ber gorm ber bettoörtti^en.

I. S5tc ]^aut)tö5rtltd^en SSilbungcn.

126. S)te ^auptlpörtl^en gormen Bitben bei ber SUJe^rl^eit ber

gürtDörter unb bei öietcn ber Umfang^begeid^nungen ben ©runbftocf,

öon bem bie beittjörtlic^en, fotoeit fie öorfommen, erft abgeleitet finb.

SWcrfwürbig ift bei biefen ^auptnjörttid^en gormen aber monc^erlei.

(ginmal legen fie, tüie fpäter bei ber 5)arftenung ber ^ortbiegung

nod^ auöfü^rlidier mitgeteilt tt)irb (167), auf bie ^erOor^ebung beg

fpra^Iid^en (^efd^Ied)t§ oft gar feinen SBert. Sei bem perföntic^en

gürtoort ber erften unb ber jmeiten ^erfon tdj, bu, tnir, iijr unb

«benfo bei bem gragefürttjort xütx bient ber eine ©tamm jur SJejeic^nung

be0 männlichen mie be§ toeiblic^en 9)Jenfc^en. gür bie ©rfragung un*

^erfönlic^er ^inge gibt e§ aber bei biefem fragenben gürmort bo^

noc^ bie gefd^Iec^t^Iofe gorm mas. ®a§ rücfbejügtic^e gürmort

bagegen ma'd^t gar feinen Unterfd^ieb me^r: ftdj bient für alle brei

^efd^Ied^ter. ®enau bejeid^net ift ba§ @ef4le(|t bei bem gürmort

ber britten ^erfon aHerbingS nur in ber (ginga^l (icr, fte, ts),

nid^t in ber aKe^rja^I (fte); bejei^net mirb e§ au^ bei bem ^in=

toeifenben unb bei bem begüglid^en gürmort (ber : bte tbag;

btefer :biefe:bt£fe8; fener rfenetfenes; meldjer : roeldje :

Tueldjeg). 5Iber ha§> gift aUeg nur mieber im allgemeinen für bie

©runbform; bie SJ^e^rja^I unb bie einjetnen gattformen »erfahren

ttjieber oiet meniger peinlid^ (S^^ominatio unb ^ffufatit) ber S^e^rja^t:

bie, btefe, fene; (SJenetiO ber (ginjal^l männlid^ unb gefd^Iecf)t§Io§

btefeg ufm.). Unter ben Umfanggbeftimmungen finb bie (S^runb*

jal^len n)ieber am ärmften: abgefe^en üon eins bienen atte gormen

g(eid§ermeife für bie brei @efct)led)ter (jmet üänner, iFranen,

£tnber). ®ie übrigen Söörter, bie ^ierf)er get)ören, öerfal^ren gerabe

mie bie ^in^eigenben gürUJörter, bie für fie ja übertjaupt in ber gormen^

bilbung maggebenb geworben finb (213. 216).

Unüerönbcrt Bleibt oft aud§ all in ber ßanaen eiiijo^I: all hex Äann,
all hau (Sbzih, all biß Änflrengung, neben Tnc^raG{)ligem all bie Äeute,

unb alle bte £eute; auc^ nai^geftellt ift möglich öas OBelb all unb baa

(JBelb (Ijat er) alles (oerbron^t).
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©obann ift merftoürbtg, hai biefe SBortflaffen jur Unterfd)eibung

bet einzelnen gormen fel^r ^äufig (^runbtoötter öerf(f)iebcnen

©tamme§ üerttjenben, feltener ^Ibtettungeit. <So unterf^eiben bie

eigentlid^en perfönlid^en güttoörter bie ^ßerfonen unb ha^ ®efci^Ied£)t

burd^ ©ebtibe, bie felbft gar nid^tS miteinanber gu tun §aben: td) : bu

:

er; iljr : \u; aud^ ber ^leid^üang üon rotr t ttrr ift äufäUig unb

jüngere ©nttuidtung (got. weis : jus), gerabe fo toie ber 5tDifd)en er

:

tljr (got. is : jus) unb bie tonfonantenberü^rung §tüifrf)en eg : fte

(m^b. noc^ '&/, : siu gem., sie ^lur.); nur jttjifc^en bem ttieiblid^en

Singular fie unb bem pluratifd^en breigej(|ted^tigen fte beftanben

urolte Regierungen, auf bie noc^ ha§> g l^iniüeift (a§b. siu : ^lur. sie 3J?ag!.,

sio gem., siu 9^.). ©afe bagegen bie röfli(^e ^tnrebe Sie mit ber 3. «ßtur.

fte äufammenfäüt, fommt ba^er, bafe beibe tro| ber SSerfdjieben^eit

ber ©d^reibuug be§ ^=Saute§ nur ein unb baSfelbe finb unb bie ^öf*

lid^e 5lnrebe nur eine beftimmte Sßermenbung ber 8. ^^5Iur. barfteüt

(175). — tt)nlic^ fte^t e§ mit ber Unterfd^eibung bei ben ^intüeifenben unb

ben fragenben gürmörtern; bertötetöas unb rotxiroas ftel^en fitf)

anf^einenb jemeilö ganj fremb gegenüber. Se^rreid^ ift aud) ber

:

jener neben frang. celui-ei : celui-lä.

(Sbenfo befielen unter ben Umfangöbeftimmungen bie (^runb*

jaulen üon 1 big 12 aug üerfd^iebenen ©tammtüörtern: eins, jniet,

brei.ufm.

^Ibleitungen liegen nur in ben meiften gtüeififbigcn gormen ber

gürtüörter unb in allen me^rfilbigen Umfang§beäeid[)nungen üor, fo

in biefer:Jbtefe:btefe0 unb ben bamit übereinftimmenben Silbungen

ber anbern gürtoörter, fo auc§ in Sßortformen mie jeber : jebe: jeireg,

niele ufto. 5lbleitungen finb aber aud) bie Se^nerga^len üon 20 bi§

90: fie beftef)en aug ber (ginerga^t unb einer anfc|einenben ©nbung

-jig in jroanjig, tJterftg ufm. unb einer (Snbung -gtg in bretgig,

©Übungen, bie beibe auf eine ein^eitlidie ältere gorm (got. tigus

„Se^n^eit, ge^ner", Pur. tigjus) gurüdge^en (77. 78). ßufammen^

fe|ungen finb alle Qa^kn öon 13 ab, mit ^lu^na^me ber Seiner-

gal^len oon 20 big 100, unb §mar einfädle 3ufammenfe|ungen oon

13 big 19, öon ba ab el)er ßufammenrüdEungen, loie fünfunbinjanjig,

brettjunbertad^tnnbftebfig.

SBeitereg über bie einzelnen gormen bringt bie Sßortbiegung

(166—181).

II. ®ie bcittjörtlici^cn SSilbungcn.

127. ^^on ben §auptmörtlid)en S3ilbuhgen fönnen oiele o^ne

loeitereg aud) alg 35eifügung gebrandet njerben. Unter ben gürmörtcrn
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finb bag alle, bie i^rc öerjd^icbcricn gormcn bur^ ^IblettungSfilbcn

augeinanber^alten, btefer, i^ner, felbtger, weither, aber duc^

ber (ber Mann), Söci biefcn tft bte SBertüenbung al§ S^eifügung

fd^on alt, unb i^re gorm ift ja für bie grofee 9J?affe ber au§ S5ct*

Wörtern beftc^enben Seifügungen, ber abjeftiöifd^en Slttribute, in öieler

^infi^t ma^gebenb geworben: narf) bem aj^ufter ber beigefügten gür*

tDörter ^aben bie beigefügten eigent(id)en S3eitt}örter ja i^re @nbungen

umgeftaltet (213). 5Iber aurf) bie gleichartigen UmfangSbejeid^-

nungen lönnen hop^dt öertoenbet toerben: man fagt aud^ mehrere

Cente, mth Stäbte, ®ag ^at stoei ©rünbe. ©nmal finb einzelne

biefer gormen einfad) aU SöeittJörter gefü!)It unb bann wie getoö^nlic^e

Söeitoörter abgettjanbett ujorben, gerabe 5. S. tJtel (aber nid^t genug

unb meljr ober ziwafn), ©obann finb mehrere ber l^ier^er gehörigen

gormen Don §aufe au§ SBeittJörter, mie manr^, einige» 5llg iBei*

fügungen wahren biefe alfo einen alten S5raud^, alg Hauptwörter

finb fic hingegen eigene fubftantiöiert.

Sßon ben ni^t fo abgeleiteten gornien, beu ©tammto örtern, werben

nur bie (Srunbja^len aud^ al§ ©eiwort gebrandet: bret iFuf , t)ter|tg

Mlüriien- Sal^langabcn, bie fonft noc^ abgewanbelt werben bürfen

(ottf allen üteren 181), bleiben al§ öeiwort unöerönbert (mit

alien imt d^liebern)» 2)od& Reifet e^ aurf) nad^ einem Sfielatiü: ein

fialken, beffen zinta dBnbe«

^offefflöjirottomett. 2)ie übrigen (Stammwörter l^aben be-

fttmmte unabhängige «öilbungen neben fid^, bie an i^rer ©teile aU

^Beifügungen erfd^einen; oor allem bie perfönlid^en gürwörter: e^ finb

bag bie gormen, bie man fonft alä bcfifeanseigenbc gürwörter

(^offcffiü^ronomina) aupl^rt: mein, betn, fein, tljr,nnfer, euer,

t^r. ^iefe finb alfo bag beiwörtli^e ^egenftüd gu ben Hauptwort*

lid^cn perfönlid^en gürwörtern (134).

3)ag rüdEbejüglid^e SSer^öltniS wirb babei geWö^nlid^ ni^t be^

fonberS auSgebrürft: mein 5. ». bient au^ bafür. 3ur §ert)or^ebung

!ann man aber bei ber gtüdEbejüglid^feit be« Sßer^öltniffeg auc^ eigen

einfügen (feinen eigenen Soljn)»

Sieben mer, baä l^eute nur nod^ augna^mSWeife in roe« ©eifte«

fiinb afe Söciwort erfd^eint, liegt ä|nli^ bie gotm xüeldjer (wel^e

Stobt), bie allerbing« mc^r ber reinen SBer^ältnigbeftimmung wie

entfprirf)t al^ ber ®ing* unb SBer^ältniSbeftimmung mer.

@cf(^l(^ttt<^e5 tiott ben ^offefflüpronominen. »on ben Bcrtfeanacigcnbcn

Süttoörtcrn »atctt in ber aUctoIteflen gcit nur fjormen bor^anben für bie

etile «nb a»eite ^erfon, unb ^mv l^atten fi(^ biejc gönnen ani ben ®enettt>-

formen be8 perfönlit^en ^üttoorti enttmdelt. gür bie (ginaa^l beftanben mm,
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din, für bic aRc^rsa^I eine lönöecc.gorm, a^b. unser, mwer auf bem Jod^-

beu«(fien ©cbict, eine fütaete r-Ioje auf bcm mittelbeutf(^cn unb meberbeutj^cn

©ebiet (ftän! 2. gott üU(^ unses, 3. unsemo, o6b. nur unseres, unseremo). 3n

ber britten ^erfon ßalt sin nur für einen männlid^en «cfifecr; bic »cfifeertn

unb eine m^naf)! toxi SSefifeern muBtcn burt^ bcn ©encttb bcS pcrfönh^en

gürtoortä bcaeit^net tocrben (sin vater, ir vater). ®iefe8 sin unb ir f(^loffen

fi* ober fefir balb innig on min, din, unser, iuwer an unb würben abgetoonbelt.

S)ic3 geft^a^ nod^ tt)ÖI|rcnb beS amttelaltcrä: öoüftänbig äunöd&jl tm 9^bb., attmo^-

Ii(| aud^ im ^b.

ni. S)ic Sßerftörfung bc3 (gürttJort-)83egriff§.

128. öcröorge^oBen ttirb ber SSegriff, ben \)ad gürtoort auSbrürft, in

boDöelter «rt: 1. burd^ 3:onöerfiör!ung. So treten tonftaric unb tonj(^»ad^e

Sonnen nebenetnanber: ti^ g£be unb trfr 0«be. ®ie SOhinbarten Jabcn btc

fAwadbcn gormcn befonberä ftarf gefd^toöc^t unb oft oud^ gefür^t. SJarum be*

fteben bier oft ©o^jpelformen (175. 177. 178): er unb «, es unb ß, ijn unb an,

ihm unb am ufto. 2. bur(^ ^in^nfügung anbcrer SSBrtcr. 3u ^en <)er-

fönli^en gürttörtern tritt unöerönberlid^eS felbfl (idj r«lb|t), au ben ^tnwcifenben

ia, bflrt, hier unb ö^nli^cä: bir ba, ber ;lEÄnn bort. @o jagt man ou^

beute no(fi im iRelatiofafe: Drei M, ble ha Ijerrfdjen auf QBrben (®oet^e). 2)te

ktnbarten Brauchen ba au^ nac^ bem ^jcrjönlit^en gürwort ber atoetten ^erjon:

bö ha, tljr ha, 3u bem fragenben gürttjort gefeilt fi(^ bagegen meijl benn:

WJer (hommt) benn?

y) ®ie ^Ibjefttöe (S5eilüörter).

A. S^te ©cbcutung.

129. S5et ber Söilbung ber Söeituörter ift toiebcr tDtcf)ttg, ob fic

auf atibere Sßortarten äurüdge^en ober nid^t. ^te unabhängigen finb

bur^ge^enb§ abgeftorbcne gormen, bereu §er!unft bem ^euHgen

Söeobad^ter o^ne gef^i^tli^e 9fla^forf^ung bunfet erfc^cinen mufe,

toie lai^m, tief, rot, fauer, lauter, munter, Ijager, tapfer,

eitel, bunkel, Ijetkel, eben, trotken, eigen, ©ic finb oom

jefeigen (Stanb^unft aug aud) atte ©runbtoörter, mögen fie nur au^

einem einfilbigen (Stamm befielen »ie gelb, btik, ober nod^ eine

beutlid^e, »enn aud^ unöerftänbüd^e (Snbung ^aben mie bteber,

trorkeu. 311^ erftarrte ©ebilbe ge|en fie ung nichts weiter an.

«Bei ben abhängigen gormen, ben 5lbleitungen im weiteren

(Sinne, liegt beinahe immer bie @rfd^einung üor, ha^ eine anbere

3Bortart burc^ ein S5ilbung§mittel befähigt wirb, in einer SBortgru^^e

«Beifügung einer ^ingbegeirfinung gu werben. 9^ad^ ber (Sattung biefeö

jugrunbe liegenben Sßorteö ^at man ju unterf^eiben gwifc^en 5tb*

leitungen Oon geitwörtern (abfeljbar), oon Hauptwörtern (gol-

ben, ptäbtifd)) ober üon jenen unoeränberlid^en 5tu§brücfen, bie au«

SBortformen erftarrt finb unb alg Umftanb2Wörter bejeic^net werben

(Ijeuttg, üortg). — 5tud) oon fd^on oor^anbcnen S^eiwörtern finb
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STbleitungcn ausgegangen; fie brüden , meift eine Heine („innere") SSer*

fd^iebung be§ urf|)rünglid^en 25egripin§alt§ auS: fie öerftärfen i^n

j. f8. ober fdjnjäd^en il^n (101 d. e). §(ber anä) bie Steigerung fann

man unter biefe 5(rt ber 3ßeiterbilbung einbegreifen (101 f).

(Sru^pcn, in bcncn berartiße Slblcitungen oon SJic^tacittoörtcni Bcftimmenbcö
®Iteb finb (319), Berühren fi(^ üfirigcnS oft mit 3«föniin«tfe^ungcn ober SBort*

oetbinbimgen: öätcrllrt;£8 ^p^n« tjl jooiel tüte IDaterlraua ober ^paua be»
iOatBr«, eine golben« Ul^t «nöefö^r baäfclbc toie eine Obolbutjr ober eine

Uijt auB (Don) ©olb, Ijeutlg jooiel wie oon traute- 3)en Slbleitungen oon
3eittt)örtem bogcgcn entfprid&t nteijicnS einSo^: ein ergiebiges iFelb = ein
iFelb, luaü etwa« ergibt« 3)od^ oergletd^en ft(^ oud^ 3ufammen|efeungen
mit oerbalcm erftem ©Heb: eiliger Bug = C[Biljng, rfitjrenbe Sjene
^Wöijrfjene, fparfame 3^gnes= 5paragne8.

B. «Die gorm.

L Sm allgemeinen.

130. Üaerfirijt nhtx hxt heutigen gomtflaffen. ®ie gorm
ber abgeleiteten SSeiUJÖrter ift öiel h)eniger mannigfaltig al§ bie ber

|)auptmörter. Hber eg gibt bod§ aud^:

a) ©tamittttiörter, unb §mar a) o^ne Snberung ber 2Bur§eI
\vk irr, |larr, toll; ß) mit Slblaut ober Umlaut ber SBurjel loic

blank (blinken), ft^roank (frtjro Ingen), ibönn (belrnen), gong
(gelfen), gäbe (geben),

b) Ableitungen, unb jtoar a) mit (Snbungen tpie frteJbltilj,

etfrfam, jlanbljaft, filbern, retjenb, gerainnenb; unter-
Ijaltfam, n)teberljolentltil|; aud) oon fertigen 2Bortgru|)^en mie

ttberfeeirrtj (oon über See), übernädjtig, nJtberrefljtlti^,

oormärfltdj, Jbtegjäljrig, noUptanbig (ooller StanJb), melrr-
faljrtg, ütelftimmig; ß) mit Sßorfilben mie ge-ftreng (-tren,

-Itnbe, -rertjt, -ruljig), aber anfi) gemadj (allmä^ltdj), geljetm

(fletnt), geraaijr (inaljrneijmen), gemäg (üag), eingebenk
(benken), geneijm (neljmen); ferner unfein, unfdjön ufttj., uralt,
erfbumm ufn?.; y) mit SSorfitbe unb @nbung ^ugleid^: e^ finb ha^

meift alte 3J?ittelmörter, oft oon reflejioen 55erben, mie: gebtegen
(gebeiljen; 282), »Erlogen, nerroorren, nerfdjlafen (öon fldj

oerftljlafen), befd|etben (fidj befrljetben); fobann geflügelt,
oergniigt, nerrüikt, uerbuljlt, tierrottmet, befugt (iPng),

erpidjt, entmenfxijt, nnentroegt; unbeutUd^ gemorben ift bie

©nbung in jgenianbt, uerroanbt, erlaudjt
c) Sufommenfctsungen toie Ijanbbrett, mor^enlang, fdjnee-

meig, Ijaugbarken, feuerfarben, mtltliäljnliftj, kurjfirfjttg,

anfirijttg; auc^ borfug, barijaupt
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d) Üöertvaguttöett «) üon Hauptwörtern: ernft, wert; auf

ber ^renge jtüifd^en §au|)tU)ort unb S^eitüort fielen nod^ einige

gormen, bie !aum aU ?tttribut, fonbern meift nur neben bem SSerb

üorfommen, wk fäjahz^ angft nnh bang, ferner rjofa, lila; ntunb^

artlic^ ift nn nieljer /inger, ein rofaeg fiUib (neben fd)rift-

fpra^Ii^ Bin röfa lUib); auf ber ©renje fte^t munb. (5. S.

fd)toäb. unb pfälg.) nadjt in ©a tpt ^0 nadjt; ?) tjon ^artifeln

(Umftanb§n)örtern) wie teilnjßtfB (135); aber ntunbartltd) finbet \x6)

au^ jein aber finopf, ein öttrrijer („tcei^etoorbener'') flanb-

kä0, (fübb., berlin. ufu).) eine fue („gefdjtoffene") ©rjofdjke; t) öon

fertigen 35erbinbungen »ie beljenbe („bei ber^anb"), jnfriel)en,

üorljaniien; aller-, mandjer-lei (lei = altfranj. lei>loi ^5trt

unb 3Seife"); allerljanl), tjodjittöereljrenb, raas für ein.

131. SRlfiöcutbarc «öleltunöCtt. Sm cinsclnen ifl auä^ f)m btc ©eutung

oft ^ctfel, tücil gcfc^id^tli^e ©ntiüicflmig unb ^cutigeg ©^jrati^gcfü^I öielfac^

cinonbcr »ibcrft)re(i^en; fo finb öreierfetg, Ijartljerjig too^I SBcttcrbilbungctt

älterer fjormcn tt)ie breteAß, Ijarttreir!« (mp. drlecke, harthSrze: 132);

feilte äie^t man fie ju bcn Sortgruptjen mit hxzi QBAen, Don l^axttm

^erjjen; einfllmmlg bagegen, U^ ^eute äf)iai^ aufgefa|t wirb, fönnte öon

einem ölteren 3eitttJort ein|llmmen „übereinftimmen" ausgegangen fein; unter-

roürftg unb gültig ^inttiebcrum finb öon bcn früheren ^ou^itwörtem lUntcr-

murf „Unterttjerfung" unb ©ölte „Geltung, 3in§" abgeleitet; ie^t bringt man

fie mit r>tn Beittoörteni nnterraerfen unb gelten in SJerbinbung.

132. ©cfrftldjtUdjeS. ®ie »eitoortöbilbungen i^aUn fic^ tm ßauf ber ©cf^id^tc

eigcntlid^ öiel mentger üeränbert aB btc ©Übungen ber ^au^jtmörter, tocil bei

i^ncn fd^on in alter 3eit l^au^tjöd^Iiti^ nur nod| lebcnSMftige <»mpptn mü
beutlid^en Sluägöngen wie -isc, ftammumlautenbeä -ig (n^b. bärtig) mit feiner

nic^t umlautcnben «Rebenform -ag (n^b, artig), femer -lih, -bäri u. bgl. öor-

f)ax[htn waren. S)iefe 9tu§gänge i)ahm \iä) bann aud| nid^t nur erhalten, fonbeni

auf Soften untergegangener gormentlaffen fogar weiter ausgebreitet. SBö^renb

-isc, -ag unb -ig fowie -lih öon ^aufc auS nur Slblcitungen öon ^aut)twörtcm

bilbetcn, traten -ig unb -lih ft^on im 3l^b. auc^ an Seitwörter (a^b. biSig

„biffig", sümig „fäumig", firkouflih „öerfäuflid^", ungiloslih „unlöSIid^"),

unb -isc finbet fi(^ im 3Kp. fc^on bei firormen, bie WcnigftenS öon 3eitwörtcm

obgeicitet fein fönnten (m^b. roubisch „röubcrifc^"). Unter biefen brci Subungcn

^at -ig noc^ eine befonbere Slufgabe erhalten. ®a eä fd^on frü^ gleid^aettig

neben anbercn SluögSngen öorfam, bie \pätu unbeutlid^ würben (o^b. stati

: stätig „ftöt", m'^b. üfröht : üfrihtec „aufredet")/ trat e8 aUmö^Iic^ gcrabcju

an bereu ©teile; fo werben befonberS Bufammenfe^ungcn, bie im ^^b. auf -i

ouägingen wie einougi „einäugig", viorfuo3i „öicrfüBig".arnih§rzi „barm^eraig",

ferner berft^iebenartige 3ufammenfc^ungen mit ber SSorfilbe gi- {9l^b. gifuogi

„gefüge", m^b. gelenke „gelenf", gehaS „ge^äffig") fpäter bur^ SSilbungen auf

-lg abgelöft (n^b. einäugig, gelenkig ufw.). S)agegen bringt -lih, HS fd^on

öor^anbene Slblcitungen auf -ig in a^b. unb m^b. 3eit ä^nli^ erweitert unb fo

ben SluSgang m^b. -eclich, n^b. -iglii^ erjeugt, im ««^b. wieber ptücf unb

wirbl^ier^ö^ftenä au einem SSilbungSmittel für Umftanbäbeftimmungen (140,2. 141,2).

hieben ben erwähnten ©nbungen fommen aber auä^ olte SBortöerbinbungen



154 aSottle^rc.

toie getfkegarm, fingersblA mc^r unb mc^r auf unb »erben n^b. beino^eau

cinfod^ett Sttlethtngen.

aogegcn finb alte ^au^ttoörtet in ber ganacn gefd^^tlit^cn geit mit

f»)firli^ in bie Älaffe ber »eittjörter übergetreten. S)er älteren 3eit gehören an

bie SBörter Udjt, fromm (m^b. vrume „^tn^tn"), zvn^ unb wa^rfd^einlic^ anc^

roert; fte »erben beä^alb au(^ jt^on ganj toie gewö^nlid|c SBeittJörtcr abgewanbelt;

ber jüngeren 3eü gehören an bie Sßörter fdjabe, f^lnb, ongfl unb bang

fotoic xotit {mi)h. wette n. „©d^abenerja^")» i>« ^f^^^ ^ud^ ^eute nur erjl alS

unöerönbcrlid^e gorm neben bem SSerb erjt^einen (es Ift fdjabe, idj moi^e t» vattt,

ZV Ift mir fetnb),

aSon bcn crftarrten SS erb in bun gen eineä aSer^öItniStoorteS unb cine3

^au^jtttjortes Icmmt in frü^cfter 3eit auf betrenbe, bann |ufr leben unb aulefet

Dorljanben; noc^ jünger ift rooa für ein.

Sm folgenben joUcn überall »iebcr bie ^euttgcn »cr^ältniffe ben 9lu3jd^Iag

geben; nur »irb, foöiel eä angebt, au(^ bem gejc^id^tlic^en SScrlaufe burc^ eine

öorfi^tige gaffung bcö SBortlautä ?Re(^nung getragen.

II. ®ie %otm ber einjelnen SebcutungSflaffcn.

a) 2)ie Umfi^reibungcn beä Beitmortbegrip.

133. 2)ie Umf^reibungen beö Seittportbegrtp fteHen ft^ tu

ber S5ebeutung t)erfd)ieben ju ben gugrunbe liegenben Qtitmbxttm.

1. ^ittfac^ toieöeröegeöen iüirb ber geitmortbegriff burc^:

©tammnjörter: bianh (blinken), ftliroanli (f^rolngen); ö^nlic^

liegen neben fd^road^en Beitmörtern: Harr, toll, fäjZM, Irr, bang, karg,

fledr (104).

5lbleitungen auf -ttitf (erfte 9KitteIttJörter): rüljrenb, iritt-

Qznhi geratnnenJbi entjödienb^ innoxkommtnhi anffaiiznhi

hzhtniznhi urf|)rünglicf) auc^ xzxiznhi anraefettib, abrozfznh;

ferner bie Qiifönxmenfe^ungen mit itjoljl-^ mz rooijl-fdjmerkenb,

-xxz^znhi -kltngenb, -lautenb, -metnenb, unb roo^lljabeiib;

aber au6) aEe übrigen gormen auf -enb gehören ^ierfter, toie etUujb,

tEttenb (275); — ouf -ig: gefalltg, geljörtg, fäumtg, jergt^btg,

beltBbtg, raiUfälrrtg; öon unfeften 3ufammenfe|ungen (ßu*

fümmenrüc!ungen):att0gtebtgiabljänflrxg<nart)[iäfftg<jinablafftg,

tJorptßlUg, kitrilebtg* UtdjtUbig, roßitfdjnjeiftg, tontlattlftg;

erbötig, gültig unb nnterujürfig »erben ^eute aud^ auf ha^

Qtitmxt belogen (132); auf -ItiJ|: f4)nier?Udj, fterbltdj, fdjäb-

Itrij, nü^ltdj, bringltr^, xziiiid^, taugll^, (jtttberltdj, ge-

bet^ltrlj, erbaultdj, begeljrlidj, uerberbltdj, nart|Jbenkitrt;,

auci^ trefflidj ufio.; üon rücfbeäügtic^en beraegltrlj, öertragitdj,

fdjidiUdj, jtemltdj; auf -f|aff Wf^^"^ ttJo^nljaft, bauerljaft,

letirljaft, \^xzfk\jaft (aber ftanbljaft [134,2]).

aSercinaelte »lefle fmb: roelf-e (mlfF^n), nii^e (nft^en), rege (fldj

regen), ge-füge {fltij füjjen), gange (getjen : ging, neben (ßang); ger-n

(begetjren);bm-er(belgen);ge-njl|(felnerÄadje, üon'^erfoncntmirren).
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2. ^aö elttfatfte ®t%tf>ni^ ber §anb(ung brüden au§:

©tammtDörtcr: fdrmttA (rdjmüAen), «irr (»er-ratrrBn), wunb (uer-

njttnben),fjeintrt(be-fen(^ten);bod^ööI.104. ©ojie^tQu^bütinncBcnbeljntn.

5lblettungen: auf -5tt (erftarrte stüeite SJiitteltPörter): üer-

lütttren, trunken, gebtegen (gebetljen [282]); Dzxrooxxtn (oer-

n)trrBn),t)erfriroben(oerf4jrattben),gen)ögen„genetgt" (wägen

„in Setoegung Je|en"), »erlogen (öon einer 9^a^rid)t), ertjaben

(er^reben [282]), nntertan, bekiommen, bnrdjtrteben, ner-

fdjteben (fiijetben); öonrefiejiöen (rücfbeäügUcf)en)öerfrljlofen,

befdjetben („belehrt"), öerfeffen, «erlegen (fidj «erliegen),

uerroegen (firlj tjerraegen „W erlü^nen"), unbeijoifen (fi^j be-

tjeifen); ebenfo auf -U »errürkt, erlanrtjt (57b. 282), ge|lalf,

beftallt (ftellen); aber au^ bie no^ Icbenbigen TOttertoörter ge*

pren ^ier^er, tt)ie geritten, gegeben, geeilt, georbnet (275).

SScrcitiaelt ftc^t ge-rotg (üon Socken: njirfeir).

3. @lne ^lelgung ober ©eftftltflWelt bejet^nen ^Iblcitungen

auf-Irar: bank-, |treit-,njanbelbar; auf -I|afl:nardj-,flatter-,

fAnja^-, au^ roeljrtjaft; auf -ifdi: fpött-, argniöljn-, lauf-,

länkifdf; intäppifdj (©.Heller); auf -mfttl (bur^ Sßermittlung

ber^crfonenbeäeic^nungenauf-er,113): bnljlerifrtj, krieg-, ränbe-

rifdj, ijeudjlerifdj, erfinberifrlj, üerlenmberifdj, regnerifrly,

auf -Jant: arbeit-, ai^t-, förg-, bnlb-, folg-, TP^r-, roodj-,

wirk-, fdjroeig-, erfinb-, entljaltfant, fobann füg-, regram,

Sereinäclt fielen: fifigg-e (fliegen), be-badj-t (ridjbebenhen), uer-

log-en (öon «ßcrfonen); meln-erUdi, reb-feltg, rütjr-feltg.

4. ©ine SJlögUtftfelt brüdcn au^ bie 5lbleitungcn auf -Jktn:

rat-, bilb-, bieg-, lenk-, nnaufdaltfam; auf -?|aft: glaub-,

tabel^aft; auf -h^t: lenk-, trag-, braudj-, le0-, tjergleidj-;

genieg-, beraeg-, (jerftell-, anroenb-, unfagbar ufio. (aber

au^ rang-, rtdjt-, gangbar; 134,2); auf -ItxJi: kauf-, fag-,

tulirlj (bei SSielanb unb ©oet^e, für \>a^ fpätere üon ^nn abgeleitete

tunli*), IÖ0-, leiblidr (aber \imWi 134,1); befonberS oon

jufammengefe^ten 3eittt)örtem: begreif-, jerbredj-, oernelrnt-,

erträglidj (gegenüber öon jugängliflj, errttbtlt^), oft mit ber

«Borfilbe utt-: unausftetjlii^, unroieberbringlidr, unabänber-

Vidjf, unerfinblidj, unfägliift,

aSetcinjcIt jtc^en gab-e „toaä gegeben toerben !ann", «nb ur-erlidi»

5)ie ßufammenfügungen öon ju unb ber SRennform (jn

oermieten, in glauben) ftnb ^auptfä^li^ in öemcinten ©äfeen

übli^: (B0 ift nir|t ?u glauben, ^amit oergleic^en fi^ aber lieber

bie gügungen toie |u unterr4ja^enb (ein niitlt ju unterrdjä^en-

ber Vorteil).
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5. (Bf^tx eine ^ottoenMafelt brüden au§ ^Blettuitgen auf

-Iiar, ttjtc adjt-, eljr-, fällbar, ober auf -ltd|, tote ptraf-, lob-,

öBrnJBrfltdj; femer etma ladj-erltrtr, fürrijt-erltdj, aber au^ bie

3ufammenfe|uugen mit jn tüte ju beat^ten (unter 4).

SBcnn bie ^tcr in Sftebe fte^cnben einfod^cn «ilbungcn oom heutigen @t)ra^-

flefü^l a«(^ auf baä Beitwort belogen werben, fo braud^cn fie bot^ nit^t immer

au^ öon 3eittt)örtem abgeleitet ju fein. 3n SBirfad^feit ge^en öielme^r manche

ber öor^cr genannten 83ciit)ielc— gerabe fo wie ettoa ftrtitbar, gangbar, ftanb-

tjfll't
_ unjtoeibeutig auf ein ^ant)tn)ort jurüc!, unb Bei öicien anbem ijt

berfelBe Ur||)mng toa^rfd^einlid^ ober t>oä) möglid^, fo bei orgwötTnlfi^, glanb-

Ijaft, bankbor. Slber had ©anb awijd^en ©runbttort nnb 9l6Ieitung ift in

biefen gäöen fd^on fel^r locfer, unb eä erjd^eint fidler, ha^ in Bufunft bcrartigc

IBilbungcn entroeber ganj untergeben, ober baß roenigftenS i^rc 83ebeutung crjlarrt.

b) Umfd^reibungen beS ^ttwptttjortbegriffeä.

134. ^nd) tüo ha^ S^eitoort ben S^egriff eines §auptn)orte&

umfd^reibt, ftnb üerfd^iebene ^rten öon S5ebeutung§be§te^ungen gmif^en

Ableitung unb ®runbtt)ort ntöglid^.

1. ©Ittfac^e Umft^relbmig. 5)a§ einfa^fte SSer^ältniS, beinahe

eine blofee SBiebergabe be§ .^aupttuortbegriffS in ber gorm eine§

35eitDorte§, liegt üor bei ben

5lbleitungen auf -tfxJi, tüie irbifrij, auglättbtfdr, tjöfifdi,

ptäbttfdr, ^tmmUfrtj, tjetmirdf, ttertfdj, alfo ^äufig mit Umlaut.

(Sie ftnb ^eute no6) befonberS üblid^ neben ^erfonenbejeid^nungen,

mie roetb-, hnedjt-, pfäff-, büb-, läpptft^ (£appe „Öaffe").

bteb-, ktnb-, narr-, elb-, rr^elmtfdj, erftitbmf4r,krtegertfdr,

tjerbr£4)ertr4|(113), grtedjtrdj,franktf4j, franprtfdj^ßngHfrlj

(Angeln), ftetrtfr^, preugtfrtj, gbtttngtfdj (114), S4rtller(t)frij,

unb neben DrtS* unb Sänbernamen mie römtftir* kölntfdj,

babtf4j,!«jetbrürkif4r,lrttttttöt)ertrdr,nJtttenbergtf4j,rljetmf4

^ollänbtfdj, arabtfdj ufm.; au^ neben SBortgruppen mic in

untertrbifi^ (unter [ber] (JBrbe), übertrbtfdi, öberfeeirtlj,

äberr^etnirdj, oplelbtfdj (- [tm] 0|len [ber] dBlbe); auf -Itdi

(meift mit Umlaut): neben ni^tperfönli^en unb perfönli^en

.§auptmörternmie in melt-, frteb-, glürk-, elje-, ft^rtft-, fpradj-,

etnljett-, nadjbrütk-, frembfpratlj-, ktub-, näterlirlr «?«>•;

fä^r-, tag-, mödjentltrij (84b), fonntägltdj; mefent-, Ijoffent-,

mtffentUdj (84b); neben einer ©ruppe in nJtberredjtUdj unb

mtbernatfirltdj, üormärjUr^, xjjorfünbflutltdj; auf -Ig (aud^

mieber meift mit Umlaut): beinal^e auSnal^mgloS neben itid^t-

perfönlic^en §aupttt)örtern mie in jettig, klebrig, btfftg,

gebürtig, be^önbig, fidjttg „fe^enb" unb „ftd^tbar" (in ben

3ufammenfe^ungen kurj-ftrfjttg, roett-, fern-, anftdjttg ufn?..
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überaus iniburrlj-ftt^ttg),x)r)rftdrt-tg,etnftdjt-tg, übermältg

<ÄbermaO), freijägtg (ireiing), kurftöeUtg, fotoie in aa^l-

reid^en gomien, bie e^er f^on ein „Sßerfe|enfein mit etoaS" auS*

brücfen, wie frenbig, roillig, fleigig, bärtig, getftg, roptig

(unter 2); fe^r feiten neben perföntic^en |)au:|)tnjörtem »ie gefelltg;

häufig bagegen neben Sßortgruppen wie rotbätktg, IjartljBrng,

tjteirettig, njtberfinntg, einftimmtg (131), froeifprar^tg,

brettfpurtg, njßttrdjtftrtig, fretnitlltg, breiexktg, votitiixQ

(unter 2).

S)iird^ SBerrocnbung cincg ganj anbcrn ©tammeä »irb baSfcIBc »erl^ält-

ni« Bcjeid^net bei bcn fog. bcfi^anactgcnbcn gürttörtern: metn, b^ln,

fein, t^r, nnfer, euer, l^r, neben htn ^aupttoörtlid^cn Id), bn, er, fle,

mix, itrr, fie» ®od^ licßcn baneben teiltteijc ja auäi nod^ gormen toie nn«.

©0 gehört aud^ roelrfjer iu wer (127), toö^rcnb bie übrigen fjürtoörter wie

ber, jbiefer, fener o^nc »eitcreä in hoppdtix Saäeijc öerwenbct »erben fönnen,

freiließ nur in beftimmter »ebcutung (bd« ^auß, ober baa ©egentell uon htm).

2. @ttt ^erfeftenfeitt mit tttoa^ brüden auö

a)bie^bleitungenauf-bat(103,3):miebi£n|i-,elrr-,arljtbar;

<iuf-^afi: glürk-, bauer-, fe^hr-, ern|l-,lBlri^-,la|ier-, fdjab-,

fdjam-,^er|-, launen-, norteil-, geroiffen-,namlraft, lägen-,

fünb-, meijr-, fabeiljaft; auf-^|af!tg, ber SBeiterbilbung öonj^aft

(136,1): teil-, fianb-,Utbljafttg;auf-ram:eljrraOT,fttt-,far^t-,

tngenb-, förg-, a4rt,-bBba4jt,- betrieb-, Ijeilfam; auf -ig (ögl.

unter 1, natürlich lieber oft mit Umlaut): kräftig, uernfinftig,

Inftig, mutig, prnig, liftig, blutig, börnig, bartig, gefiraf-

tig, fi^mu^ig, fdjueeig, mäfferig, ölig, körnig, fleifrfjtg,

(leiutg, mürjig ufm.; befonberg mieber mhtn Qu^ammtn'iti^vinQtn

mie triefäugig (®:riefauge) unb SBortgruppen mie kurfatmig

(knrjer Atem), einäugig, njeigljäubig, kaltblutig, platt-

fngig; auf -(]C)i, mit ber SSorfilbe ge-, be-, rer- (alte SÖJittet-

Wörter ber SSergangen^eit; 151, 7): gefiebert, ge|iirnt,-ge|lügelt,

geljornt, gefpornt, geptiefelt, gefrijmäu|t, gefittet, gefinnt,

gelaunt; beruljmt, belaubt, befdjmingt, bemalbet,bemeibt,

befdjulit, begütert, befatjrt; uereift, uerfdjämt, uerblumt,

uerljagt, oerptängt; mit ber SSorfilbe gc- aüein nur nod^ gelenk

<m^b. lanke f. „bie biegfame ^üfte"), geraum, gematjr (m^b. war

„5lc^tung" in maljrneljmen), getreu (®reue).

b) bie 3ufammenfe|ungen mit -mdi: geift-, geijalt-, in-

Ijaltö-, regen0-,kinberreidj,koljlenfäurerei4jufm.; mit-tiüU:

gefüljl-, Jammer-, grauen-, gebanken-, uerlränanisooU,

ijojffnungÄtJolL

3. ßnnen Mangel an etmaö bejei^nen
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a) bie^lblettungen auf '(t)i mit ber SSorfübe ejit- (alte WxtUU
»örter) tote entblättert, entlaubt, entööikert, entölt, ent-

kräftet ufttj., unb

b) bteSufammenfe^ungen mit -Itm: eljr-, Heb-, rat-, jaljn-

Ijos; mit -fm: randj-, ptaub-, bakterten-, etnmanb»-,

xjjormnrf^fret; mit -leer: blnt-, Infi-, Itebeleer; mit -arm:

blnt-, raaffer-, gebanken-, freubenarm*
4. ^aS S^efteften aug einem ©toff bejeid^nen bie 5lbleitungen

auf -Bit: mollen, tannen, trben, etdjen, tranfen, golben

(gülben 57 c), metallen, bornen, jtnnen, gtpfen (St. g. SD^e^er),

ftlbern (neben Silber), kupfern, eifern (m^b. iser „®ifen"); ouf

-ern {^a^ auö ben jule^t genannten gormen erfd^Ioffen unb übertragen

morben ift; 108 c 2): ptetnern, ftäljlern, bledjern, bleiern,

beinern, Irörnern, gläfern, pljern,
5. 2)le Übcreinftimmung mit ettoaS mirb auggebrütft burd^

3ufammenfegungenmit-mäßtg:0efe^-,akten-,regel-,jn)erk-,

plan-,fa4)[-, pflidjtmögig, kriegsmäßig, nolks-, fa^ung«-,

oorfdjriftsmägig; mit -gemäB: pflidjt-, kun|t-, fadj-,

örbnung^gemäg, fa^ungsgemäg, re4jt(g)gemäg« ®ie le^tere

(Gruppe enthält freilid^ eigentli^ oft nur ßufammenrÜbungen (402)

wenn biefe gormen aud^ abgetoanbelt merben.

6. mnt %xt «^ergtcit^ bejeid^nen bie mieitungen mit -fiafl,

bie 5U perfönlid^en §auptmörtern gehören, mie mannljaft,

f^alk-, efel-, buben-, meipter-, gexken-, fdjüler-, ftümper-,

torljaft

c) Umfd^retBunöcn bcr 95egriffc ber untjcrönberlid^en SScrpItniSBeseid^nuiiflcn

(bcr «ßartileln).

135. Sei htn Umfd^reibungen ber 93egriffe ber Sßer^ältniS*

beäeid^nungen ftimmen (^runbmort unb 5lbleitung in ber Söebeutung

mol^l üöUig überein. |)ier fie^t man am beutUd^ften, ha% ba§ S5ei«

mort bie SSer^ältni^beseictinung nur befähigen foß, aU 93eifügung ju

bienen.

^iefe SBiebergabe beS SSer^öItnigbegrip gefc^ie^t aber mieber,

auf öerfd^iebene Sßeife:

1. f)ur(^ aScrmcnDuttg anbetet «Stämme Bei bcr unb blefer ncBen ha,

Ijler; bei fencr neben bort. 3n bct gießen SBcifc jic^t ^eute auä) ctoa xotlüf

neben rote, hJÖ^renb man Bei foidl mit [o nod^ bie ©tamntcööettoonbtfc^oft

2. ^urtft tlbleltungett auf -i^: borttg, obtg (ob, ögl. brob),

innig (inne), übrig (über), mtbrig, niebrig (nieber, ügl. 136, 1);

Ijeutig, geftrtg (m^b. ggster neben göstem), fe^tg (84 c), nortg,
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bttihxQf »tflrgtg; öon alten SBortgrup^en ibtesfetltg, jenfetttg,

obermaitg, Jbatnaltg, begfallftg; nod^ f l^aben Ijufig, i)aftg;

auf -Iid|: öngerltd^, inner-, fonber-, njiberitttj, morgenbltrlj

(84b); auf -hJärfi^: ansmarttg (ju anfen, eigeutltd^ §u au0-

roärt-B), gegennjörttg, rotberraärttg; auf -htBtltrig: inmen-
btg, ansujeniitg; auf -t(^) ober -p(]e) bei 3a]^Ibegriffen(124): jroeite,

vuxit; fmanfigfie, ljunbiert|tB; fo gefeKt fic^ aud^ erpte ju eifier.

SKunbortlid^ gehören ^tcr^cr S3ilbungcn wie bie justte ®fir (nad^ offene),

ber kaputBtt« ^afen (nad^ jerbrorfjenc ii. bgl.).

3. 2)ur(^ einfädle |)erüberna^me unb 5lbtr>anblung, alfo burd^

einfad)e ^bie!tit)ietUKg ftnb üom heutigen @tanbpun!t au§ ent*

ftanben ber niörgenbe (öon ntörgenb; 84x5), ferner (ber) fingiere

(nad^ 5lu§tt)ei8 öon af)h. üsaro, ü3arösto mit jüngerem, 5unäd[;ft mo^l

im ©uperlatit) ber auferpte aufgefommenem Umlaut), untere, obere
(bei Suti)er unb munbartUd^ auc^ mit Umtaut, obere, befonberö aber

öber|i), Ijtntere, biefe legten infofern, alö fte im ©runbe nur bie

Umftanbgmörter anger, unter, ober (munbart., ögl. über) unb

hinter finb. greilid^ bejiel^t man fte ^eute mol^l el)er auf bie gor=

men unten, oben, hinten, gerabe fo n)te inner neben innen gu

fte^en fdjeint.

iDori»£r, ba§ fürber neben fid^ l)at, öerbinbet man bod^ mit uorn ober

oor, nieber bagegen nid^t mit nlb (ülnterroalben nlb bsm llPalb), fonbenx

mit ben «ßartifeln ntebßr ober (^tß)nieben.

©0 finb aud^ fertige SluSbrüdc fc^on feit langem obie!tioiert »orben,

nömlid^ b^^enbe, infriebien, oor^anben (132).

Su neuefter Qtit ge^en bie Umftanb§be5eid^nungen auf -h^ctpe

mie teilnjeife, nerfurijsroeife, bereu erfte§ (SJIieb ein ©ubftantit)

ift (141,4), benfelben SBeg: oon einer ansnatjmgroeifen ©ieganj
fc^reibt -^Ä. g. SJie^er, unb bie teitmeife Erneuerung ober bie

nerfttd)0n)eife (ßinfütjrnng merben jcfet in ber Umgang^* unb

ber 3ciiitng^fP^o^6 immer häufiger.

(Snblic^ aU SBortgruppe fte^t mas für ein (132) neben wh
(über maß für iHPäffer all, 9^ot^.).

d) ®ie SScitcrbilbiingen ber Seitoörter.

136. 2öa§ \)mtt aU SSeiterbitbung Oon S3eimörtern erfd^eint,

f^at einen boppelten Urfprung.

Einmal fönnen biefe gormen öon alten |)aut)tmörtern ah^

geleitet fein, bie entroeber neben ben ^eute alö (^runbmörter erfd^einen*

ben S3eimörtern lagen, fo mie ^eute nod^ ®üte mit feiner 5lbleitung

gütig neben gut liegt, ober bie erft nad^träglid^ felbft Söeimort ge*

morben finb, mie fdjulb mit feiner 5lbleitung fijnlbig, ernft neben

ern|itjaft.
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@obann !oitnten bie SBeiterbttbungen aber aud| äunä^ft eine

üciite gärbung be§ SöegriffS bcS (StutiblüortS auäbrütfeti. 2)teje

gdrbung fonnte nun fpäter allmä^ü^ üertDtfd^t werben, etttja ttjie bei

ftet unb llettg, fo hai ©runbmort unb 5lblettung in ber S3ebeutunö

jufammenfielen; fte fonnte aber aud^ erhalten bleiben, fo ha^ ftd^

bie 5lbleitung in ber ©ebeutung mit bem ©runbtoort boc^ no^ nid^t

ganj becft.

1. dlttforije Sßelterbilbuttgett. ©infac^e SBeiterbitbungen be§

©runbttjorteg finb l^eute ettoa bie

5lbleitungen a) auf -i^ tt)ie (lettg, geffigtg, tttebrig (135,3.

70 Hb), geräumig (neben geraum), gütig, rtttfttg (redrt),

fpt^tg, iebenbig, lafftg (lag), untertänig, barfugig (barfug),

uftb bie ^o^pelformen auf -Ijaft : -Ijaftig toie fianh\}aft:fiaTxh-

^aftig (134,2); weniger einig, aufri^ttg (132), »öllig, <So fagt man

an6) ber metnige, berfeuige, berfelb(t)ge neben mein, jener,

felb» S3ei leibig unb frtjulbig »erben bie ©runbmörter bagegen

nod^ nid^t böllig alg Söeimörter gefüllt.

b) auf -tttji (oft mit Umlaut): frötjürtj, biis-, gut-, reidj-,

gäu?-, karg-, rein-, falfdj-, gräm-, minntg-, emig-, innig-,

jüdytig-, roonnig-, oermeint-, bekannt-, t)errdjieben(t)li4

greilid^ toerben mand^e biefer gormcn unfleltiert neben ^Ibjeftiöen unb

SSerben gebraucht, alfo nid^t me^r aU ^Beifügung ju einem (Subftantit).

(IBigentlirtj, öffentlirlj (offen), geUgBKtlirlr (84b) finb erftarrt.

c) auf 'fi&fti jag^oft, roaljr^aft. unb kronk^aft, awd^ b00tjoft

(neben böa).

d) auf -faitt: unlieb-, genug-, fatt-, gefügfam; gemeinrom tft »teöer

erftarrt.

la. ^Dagegen eine Steigung au bem bur(^ baS Girunbujort 9tu3gcbrü(ften be-

acicinet bie Slbleitung auf -lii^ in kränkltdr, fdjnjädj-, |ärt-, füg-, klelnltrij.

%üt fi^ attcin fte^t Itukifi^*

*BeutItc^erc ^nberungen beg Scgriptoerteä werben im folgcnben Slbfd^nitt

bef^jrod^cn.

2. ^le änberung beö öegrlffötoetteö.

a) ^Ine «^erftätlung beg 33egrip (101 d) mirb bei gctDiffen

iöcimörtern burd^ oerfd^iebene 3ufammenfefeungen erjiett. ©o

toerben — grögtenteilS feit bem SJi^b. — öermenbet:

übtV' in über-uoll, -grog, -alt, -fein, -ijeig, -klug,

-lang, -reif, -eifrig, -läftig, -mädrtig;
,..^,. .,

nV' in ur-alt, -eigen, -beutfdj, -gemutltdj, -plo^Udf,

urlange;
in- nur in inbrunftig unb ingrimmig (früher ingrtmmtldl);

jrrf- in erj-bumm, -faul, -katijolifrfj;
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If0df in Ijodj-roidjtlg, -Ijetltg, -ebel, -roftfe, -bebentenb,

-begebt, -xjerbient, -bßglürht, -geUljrt, Ijoi^fein, Ijoi^rot unb

in Ijöt^-anfeljnHdj, -feltg, -roürbtg, -ai^tbar, -mögenb;

iti«l|i- in öerdtetcn rooljl-ebel, -ai^tbar, -löblli^» -nieifei

iiU- in all-ein, -gemein, -mädjttg, -toetfe, -gütig ufw.;

aUmäljIidi; allbercit; jung finb bagcgcn ©ilbungcn nnc all-

belebenb, -beroegenb, -begabt;

grtttil^- in grunb-böfe, -eljrüdj, -fdilei^t, -»erke^rt,

-gefreit, -geleljrt;

^adt- in Itork-fteif, -blinb, -hnrnm, -taub, -finfer,

-bnnkel;

krirttf- in kreuf-ialjm, -brox), -bnmm, -fibel;

ptlU' in llein-ljart, -alt, -retrij;

U^'in tob-krank, -bleidj, -ungluiklidj;

«tttn^^r- in njttnber-fdjön, -pbfdj, -milb;

00tt0- in gott« -(trafUdj, -erbärmüdj, -iommerlti^;

Wttt- in blut-rot, -arm, -jung, -wenig,

WH- in bli^-fdjnell, -blau, -blank.»

l^0(f§fu|jerlotlt>e. 33erein§e(t in ber ©c^riftfpra^e, ober fc^r

l^äufig in ber SSolfMunbart fielen öilbungen »ie ^elbrttfroly, fttd^»-

milb, Itfrfeiigerabe; rr*ltiix)ergnügt,iittitter(rreiwt) allein,

fpHiUvnaikt („nocft wie ein frif%e^auener Splitter "), Itattwiang,

tUeitlang, ttutttf^tot, Itii^rnblag, mitt^^lmeii^, itugel-

nen, ptdi^d^roaxi, ralirttfdjroari, f^tte«- unb Wtttfumeig,

fnterrot, ^liljbunkel, ^litJifaul. SWon nennt fic SSolfg-

fupcriotiöe.

SSemetfendtDert ifi au(| ^iei bie fd^oebenbe SSetonung einiger ber Qt»

nannten gönnen (91 d).

^ec erfte 2: eil aCec biefcr 3ufammen|e^ungeQ ^atte utft>rüngli(^ einen

gefunben @inn, tt)utbe aber nac^^er formelhaft aber fein ©ebiet ^inaud über»

tragen (102 c).

^n neuerer Stii tont ^anpf^ää^li^ bei gef^ftftlii^en SRitteilungen ber

@u^erIatiD 5ur aSegriffdfteigemng bermenbet: btlligfte ^ttift, ftXvfti

iFUtfd)n)aren(lOlf).

©onfi ift 5u biefent Qt06d auc^ üblich bie SSerbinbung bed BupvAatiti mit

bem „Seilungdgenetio" aller, in ^ebemSarten toie ber alUrerße, allerltebß,

am aller fi^dnßen. Sgl. auc^ 3Bortgrup|)en »ie feiten ft^iin, ftn^erß billig.

ß) Gine ^ilbcrutig beS l^egriff^ (101 e) roirb bei ^eimörteni nur

auiSgebrücftburc^ bie @nbung-llil|: alt-lii^,kränk-, fdtjfmadj-, arm-,

meidj-, TüS«, fäuer-, lang-lidi, öorjug^weife bei garbenbejeic^

nungen toie fdjmärf lidj, bräunlii^, rotlid^ (ogL 136, 1). Sn früherer

3eit toor bei ben jule^t genannten garbenbcjeicinungen ber in ber gütigen

Sät t erlin, Site b«utf($e 9pta^ tat SegcBisau 11
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©ci^riftfprac^c erftorBene, aber in bcn fübtic^en ÜKunbarten noc§ fe§r

häufige unb um 1750 überl^aupt öicfgebraud^te 5Iuggang -idjt (a^b. -oht

unb -eht) üblid^: rötltdjt (über htm rötUdjten ßlee, ©exilier),

gür ßufammenfe^ungen fommt nur Ijaib- in SBetrac^t: Ijalb-

tot, -rotlb, -natkt, -gelehrt, -gebilbBt, -xjerrdilafen.

SDiunbartlic^ finb formen ttte IßlfeU, Uebele, faditeken (©ubcrmann;.

T) ^oS bcgtlffUt^e OleöettteiL S)ag begriffli^e ©egenteif (101 c)

toirb bei Seinjöriern §auptfä^lid^ auSgebrüdt burc^ SSorfe^ung öon

itii-: ttti-fdtrön, -klug, -Ijßflidji -freunblttlr, -ebel, be«

fonber« in Stbteilungen toie nit-gentegbar, -erfe^Urlj,-befdjabet,

-eittroegt, -geptalt.

SJcreinjclt fommcn öor: aber- in aber-klug, -melfe, unb äIi- in

ab-tjolb, !aum in -fdjä^lg.

3, ^le Stelöcrung. S)ie Steigerung ift eine befonbere %xt ber

©egriffSäuberung.

a) ^le ttUgemeltte Sortn. ^ie ©teigerunggformen (101 f) »erben

toicbcr gefd^affen

L burd^ SBertt)enbung ftammfrember SCuSbrüde bei

guttbeffer, bept,

Dtel : meljr, metpt,

roentg: mtnber, mtnbepi (neben roentger, nientgll);

U. burd^ ©nbungen allein. Sttö ^luSgang ber erften Stufe

bient -(e)r, al§ 5lu8gang ber jtüeiten -(t)% So fagt man

fdjroer : fdfnjerer : rdjnier ft,

TOBtfe : njßtfer : njelfept.

%&t baS eintreten beS e bei ber stoeiten ©tufe gelten bic in bec Caut*

Ic^re (69. 70) ongefü^rten ^Regeln: man fogt fattl|l,rein|t, btA^, aber roelfept;

bic SBal^l ^ot man bei rdjlau(e)|t, iattt(e)|l, xa\äj{e)ft; öon grog bilbet man
nur grxjgt Sm einjelnen jt^hjanft aut^ ^ier ber ©ebraud^ noc^ je^r.

Scibe Stufen ^ab«n in getüiffen gäHen auc^ ben Umlaut. Ur=

fprüngtic^ toaren bie Steigerunggenbungen in boppelter gorm öor*

Rauben: mit einem t (-ir, -ist) ober mit o (-ör, -öst): o^b. suosiro

„füfecr", suo5ist „fügeft", lioböro „lieber", Uoböst „liebft". S)ie

Sörter^ bie mit ber i*gorm fteigerten, mußten, toenn \>a^ lantiiä) an*

ging, i§ren Stamm umlauten; bie mit ber o^gorm fteigerten, liegen

i^n unöeränbert: länger (a^b. lengiro), magerer (magaröro). 9^ac^

bem ßufammenfaE ber beiben SteigerungSformen trat ^infic^tlic^ ber

©eftaltung beg Stammet eine Unfic^er^eit ein, bie noc^ ^eute fort*

mir!t. 3Ran fagt jtoar einerfeitS |larrer, roÜBr, matter, lauter,

fouUr, \anxext frudjtbarer, anberfeits alter, ärmer, größer,

aber bei glatt, gcfunb, fdimal, ua| fart 5. ©. ge^en bie ßaubf^af«

Un unb banad^ au^ bie einjelnen Sprecher unb Sd^riftftetter au»einanber.
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erHßtt fic^ au8 bcr öerfd^iebenen ©tettung bc8 alten ®aumenrctbclaut3 (81 c).

ß) ^le ©tetßevung sufommenoefet^ter Spnnen. 2)ie äufammen*

gefegten gormen ma^en bei ber Steigerung oft @d)toierig!eiten. ^n

fic^ fönten toirflic^e ßufammenfe^ungen toie einfache SBörter be^^

^anbelt, olfo am ©nbc öeränbert n)erben (noUkommener), 3ufanimen*

rücfungen bagegen an bem ©lieb, baö an fic^ bie SBegriffofteigerung

erfö^rt (mafgebenber, aber hu ljödj|lgeftellten Beamten, \nh-

itdjcr gelegene d^egenben). 5lber im einzelnen ift oft gmeifel^aft,

tt)eld)er 5lrt ein SBort ift, ob Sufammenrüdung ober ßufammenfefeung.

(Sine S5t(bung, bie man fd)on aU (Sin^eit fü^It, toirb natürlich am

©nbe oeränbert ((jodjüereijrtefter, fdjroernJtegenber, ganj er-

gebenfter), eine anbere, bie ber ©pre^enbe noc^ unbemufet in i^rc

^ei(e gertegt an ber anbern ©teile (eine weiter gretfeube üag-

regel, ber be|tgeljaPe). ©abei finb aber oft beibe Stuffaffungen

unb ba^er aud) eine bo^pette ^rt bcr Steigerung möglich (mett-

reirljenber unb «jetter rett^enb, njo^Ifdjmeikenber unb beffer

fdimedienb u. bgt.).

o) 5)ie ^artifetn (Umftanbsmörtcr).

A. S^re »ebcututtß.

137. ®en O^runbftod unb bie ältefte Sc^id^t ber Umftanbg*

mörter bitben bie eingaben beg Ortö, ttjie ba, Ijter. Sic be^eic^nen

batb einen 9lu^epunft mie Ijter, balb ben ^lu^gang^punft ober ben

3ielpun!t einer öemegung: baljer, bortljer; bafjtn, Ijterljer»

Sieben i^nen ffet)en bie Umftanbgmörter ber 3eit, bie ©cgenmart,

SSergangen^cit unb 3u!unft, aber aud) anbere SSer^ättniffe unterfdjeiben,

fo bie Sänge beS 3eitraumeg (bie 5)auer) u. bg(.: nun, jeijt, ge|iern,

oorljer, |eute, morgen, nadjtjer (Ijernadj); oft, immer, auc§

fdjon» ©ie fe^en fic^ tei(3 aug anfc^einenb nur i^nen eigentümlic^eu

2Bortformen jufammen mie immer, }e^t, nie, teilö — unb bog ift

bie übettoiegenbe WU\)x^a^ ber gormen — au0 urfprünglidjcn Ort««

angaben; bie Übertragung auS bem eigentlichen 9f?aum in ben SfJaum

ber 3eit liegt ja na^e. 2)a^er finb oiele SBilbungcn noc^ f^tntt

boppelbeutig, g. ö. tn, an, ror, nadr, bis, auf, ba; ogl. in

$lom:in einer iHDodje, am ßanbe : an ©ftern, Dor htm ^ans:

cor Äbenb ufro. 9lur njenige mic bann, »orljer (:ljerx)or) finb

ganj in ba« eitlic^e (Sebiet übergetreten (: jjinbann, Don bannen).

5llg britte 95ebeutung§!(affe fann man bie ber 'äct unb 2Beifc

auffteüen. S)abci ift 5lrt unb Söeifc im ttjeiteften Umfang bcd

SBeariffed gemeint, unb esJ umf^Iie^t eine ganjc ^Inja^l toon &n^tU
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bcjic^ungcn. ©o gehören 5U bcn Umftanbönjörtcrn ber ?(rt unb

Seife, toenn man toiCl, bie §(ngoben ber Drbnuitg unb 9fJei^cn*

folge wie fobann, teils -— teils, innörberll — hierauf —
legten«, bann bie eingaben be^ ®rabe§ unb 9Df^a6eS wie feljr,

kaum, beinahe, fa|t, genug, bann bie ?lu§brücfe ber §(rt unb

SBcife im engeren Sinne wie fo, wie, enblic^ eine ganje 9lei^e öon

gormen, bie öerfd^iebene (Scbanfenbejietiungcn anbcuten foßen wie

®runb unb golge (benn, nämlidj, weil, ha^ roeaen), SWittel

unb SSerf.jeug (baburt^,bamtt, mit), (§Jegenfa^ (aber, fonbern

bod|) unb (Einräumung (jroor, oomoljl), SSebingung (menn,

falls) u. bgl

a) 2111c bicje Sluäbrüde finb ou§ DrtS- unb 3citonga6en entfprungcn; fo

fmb vox in fht lai^ß Dor ^[lergnfigm, QBr (iirbt oor -i^unger, ans in ClFr fagt

bas onß Äelb (l^eraua), QBr jle^ ft^) 0»» Irgcr jurfiA aunöc^ft reine OrtS6eaei(^-

nungen; bounb bcnn bejogen fic^ üon §aufe ouä mir auf Ort unb 3cit, unb roell

nur auf bie geit: Sdj komme morgen nidjt; benn (=*bünn') I4 nerrclfe (='bonn

öerreije i<^'); ®r harn gefkem nUlit, ba er nerrdllc {='ha »crrcifte er*); 3i^

bleibe jn ^anfe, weil Wj ju tun ^abe (= 'mittlerweile', bie 3eit über ^abe id^

au tun'), »gl. au(^ 439.

Ä^nlit^ lite^t eö mit ben «ngaben be« SRittclg: mit einer 4Feber

fdirelb^n Reifet gleic^fam „in ©efenf^aft ber gcber fc^reiben", unb wenn man
eine Slo(^rid|t burd| einen 93oten beftcüen löfet, fo ift ber 83otc al« mirllitle

Ißoumlic^feit gebockt, burt^ bie bie 92o(^ric^t f)inburc^gc^t.

b) SBir unterfd^eiben bei ber S3etra(^tung ber SSSortbilbung bie Umfianbd«

ttCrter nur nad^ Ort, 3cit unb §lrt unb SBeife, fommen aber bei ber SSe^anb*

lung ber ©a^besie^ungen unb ber ©a^bübung auf bie neuere Unterfc^eibung

urüd (416. 430. 439).

B. SUve ^ortm

L Kllgemeined.

138. ^c ©Übung ber Umftanbemörter ift in ber gorm jiemtid^

bürftig. SRur wenige ©ebitbe unb noc^ Weniger 33i(bung3mi ttel

gehören biefer 5Borttlaffe felbft üom heutigen Stanbpnnfte au« eigen*

tümlic^ ju (5a, fo; er|lcn0, rütklin0», billigertodfe). SBad

^ute afö UmftanbSwörter bienl, ift uielme^r meiften« crft nac^traglidj

fo öermenbet worben. 3Siete« baoon finb erftorrte gormen uon

Hauptwörtern ober Beiwörtern (Ijcim, |lets) ober erftarrte

SSortgruppen (anftatt), öereinaelt auc^ erftarrte, oon 9lbjcftioen

abgeleitete aitt 9lbüerbialformen, bie fic^ üon ben ?(bjc!tinen burd) ba«

geilen be« Umfaut« unterfc()eiben (57b), wie frnlj, fpat, fa ('fcft'),

f«^on (1c()ön'); ein nocf) oiel wichtigerer unb oiel lebenbigerer 53cftanb*

eil aber ift eine Slnja^l üon IBeiwörtern, bie in i^rer unüeränbcrtcn

(S^runbform, aber mit etwa« üerfc^bener iBebeutung übertragen werben

wie {Umiidj) tnhiiöjt toelt, na^e fern*
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®aS geigt fic^ fo jiemlid^ bei allen i8ebc«tun9§9r«p^>en, bcn

Scftimmungen beS OrtcS unb bcr 3eit loic ber ?(rt unb SScifc.

II. S)te cinsclnen SebeutunßSÜaffen.

a) ®te OrtSbeliimmungen.

139. ^ic Drt^bcftimmungcn ftnb

1. @tamtntodrter, unb atuar a) cinftibifle: ^le(r), ba, bort, »o;

fort, Irer, bor; ^In, auf, ob, ane, etn, uor, norir, on, um, jü, hrxxüf.

b) stoeifilbifle, mit beutlid^cm, aber unocrflonbenem 9lu«flanö: auf -tr (nur

nod^ mit 3cit»örtcrn unb öor Hauptwörtern ßcbröut^Iit^; 147,3. 148.

394. 396) toie über, tjlnter, unter, nUber, ouger, unb ouf -en »ie oben,

unten, hinten, oufen, Innen, mitten, oorn (nur aHein gebrSud^lit^

:

hinter bem ^oufe; er rooljnt irinten).

S)a6 neben einigen bicfer SSilbungen fürjcrc fjormcn liegen toie ob (neben

oben), nlb, on», in, uor, fommt für baö e|)ra(^flefü^l faum in 95ctrad^t.

2. SufammcttfcfeuttöCtt unb Sulammentütfunöcn biefcr'^tamm-

»örtcr, befonbcr« mit [jie(r), ba(r), tjer, Ijtn; Ijterljer, ba-

trin; Ijierauf, barum, b(a)ran, Ijeroör, irtnab; lyter oben

(munbart(. Ijoben, au0 Ijtc oben), brunten, bagegcn, Ijernieber,

iytnüber, obenljin, Ijinterljer, nebenljer; — oorbet, gegen-

über, anbei, obcnanf, unten burdj, Ijtntennodj; »on ha; —
angen Ijernm, oben brüber; bort^lnein, mitten brtn; brtnnen

(jerum, brunten oorbel — SSgl. babei Ijin-ab: ma. ab-ljin u. bgl.

ScmcrfenSwcrt ift bo8 Sf^cbencinanber öon ^formen wie bortruon bort,

bortljerrbortljln. ®aburd^ wirb ber «u^e^junft öon ben ®nb|)un!ten ber

IBemegung unterft^ieben (ogl. 366. 398).

3. 6-rftnrrtc Sormcn anbcrcr Sortarten. SSenfoIIc: Ijeim,

fd^einbar aurf) roeg (m^b. enwöc); biesfett, t^nf^^t* tnnerbalb;

berg(ab); SBeffenfäüe: angefidjt», ring«, redjt«, link«,

längs (ringsljerum); aUerroege, allerorten. §ier^er gehören

auc^ bic 55ilbungen mit -roarts: aus-, Ijer-, oor-, ab-, Ijimmel-,

fluH-, feit-, rötk-roärts; SSemfaH: (ba)ljeim. 58cr^ä(tni§=«

toort mit ^anpu ober Seiroort: fuberg, jntal, abljanben, oor-

Ijanben, |u[jauß, anptatt, jurürk, fuljättpten, oonfeiten;

überall, ptoberj!, am roeitepten, buri^ birk unb bünn, eigeut*

lic^ auc^ meg, Ijinroeg.

^n jüngerer 3eit ^aben mond^e bicfcr |5ormen nod^ bem aRnfler ber

SBeffenföfle ein « berommen: fcltens, bieafelts, ienfelta, onberfelts,

beiberfelta, ollerort», otifeitß, tjlntrrrüift», unterwrgs, ma. übir-

ttk» 'quer*.

b) 3cttbcjltmmwngcn. .

140. 1. Stommtoortcr: |e, fc\t, fetjt, ßlie(r), fdion (eigcntlid^ alte

?lböcrbioIform au fd|ön), fonft, geptem, batb, eln^ (tinter 4); fürber;

bann; (tjeuer, ^ente, ^etnt; 66).
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2. micituninrtt: auf -Itii|: kürjltdj, ttenltdj, erotgltdj;

öcreinjelt fte^t lang-e; frnlj uitb fpat ftitb (raic ba§ obengenannte

fdjott) erftorrte, aber noc§ burc^fid)tt9ere ^(böerbtatformcn ju frfilj

unb fijat (57 b).

3. 3ufammcnFcl5Uttöcn: jnnor, betjor, fortan, Ijtnfort,

banadj, Ijurauf, feittjer (bislang, norgeptern, übermorgen).

4. ^vftorvtc Sormctt anberet SBortarten. SSenfälle:

lett(lebenB). einmal, bxesmal, manchmal, mein(e) £ebtag(c),

(bip)roetl, ben Angenbltih, laljrein, laljrauB; 2Be(fenfäUe:

ftetß, bereit», einjl unb lang|i (84c), morgens, tags unb banad^

nadjts, (bes) Abenbs, üitlroodjs, bern)eil(en), bermalen,

ber jext, jeber jelt, mtttlerroeile, einf-t-mals (84b. c), Ijeuttges

Cags, n)äbrenb(b)es Kriegs (379. 402); munbartt. als „immer";

SBemfall (ber SJ^e^rsa^l): mellanb (m^b. wilen, ügl 84 c. 67),

iemetlen, bismexlen, etn|lroexlen(84b.c); SSer^ältni^mortmit

gaU: tnbef(fen), unterbes, feitbem, in iBalbe, im «u, bei-

feiten, Tumal, eljemals, Rntemal „fint (= feit) bem mal",

jule^l, fuerft, feit kurzem, fürs erpie, non ßinb (anf); mm
erftenmal, \Vi breimalen; — feit (non) alters, nor ©ags,

üon morgens bis abenbs, ljeut|ntage. SO^it jungem -s:

öfters, erfiens, einflens, nadjnmls, »ormals, jemals,

bamals, niemals.

5. Üöcrtraguttgctt be§ öeiworte^^ (138): frülj, fpät, lang,

knrj, glcid), eben, gerabe, an^altenb; früher, fpäter,

kmtfttg(ijin).

c) ^eftimmuncicu bcr '^Irt unb Seife.

141, 1. Stnmmiöövtcr: fo, wie, öortj, audj, aber, fonbern

(ctg.= •fletcenuf, 'anbcrfeit^'). ticnn (^bonn' 416), woljl, fehr (eig.
= 'jcömcrj-

It(^'), kaum (-- 'mit 9Jiü6c*); faft (alte 3lböcrbioIform a« ^cm abjcnioilt^cn

feft: 57 b), trauit (='iu Streuen').

2. ?lDlcltmiöCtt auf -Uiii: freilidi (üon frei), nämlidj

(öon ^ame, eig. = 'mit 9lamen5neunung'), fidjer-, fdjmer-, maljr-,

bitter-, bös-, fäirdj-, Irödj-, külin-,. klär-, leidjt-, gemein-

lidj; — auf -tgad[|: cinfält-rglid), fleig-, inn-, leb-, fei-,

jndjt-iglidj.

3.3ttfammcttfet5unncu: umfonft, fürbaf? (== 'beffer üormärt^');

auf -hicg:knr?-,frift^-, Fdjlßdjt-, fiijlank-, leidjt-, rnnb-meg.

4. ^Tftaittc formen anberer 3Sortarten. SSenfälle:

menig, oiel, genug, (in bie) kreu? unb quer; ein bigdjeii,

zin teil; f^einbar aud) (401) ucrmöge, laut, fonne kraft (401);

bcsfjalb; SöeffenfälU: nnber?, ftradis, befonbers, felbft
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(84e. 216, 4); ntxQzhznn, nnvzx\z\izrtsi; etlettb«, bnrrijgelretibB,

pttUfdfnjetgenbß, be» längeren nnö breiteren; flugs, roüB,

tetl«, beljttf«, tiamett«, jitJeik«; ketnesfaU» (eben-, gleidj-,

btegfalb), metfien-, grogentetl«; berart, bergeNit,RW;^lf "

hanb, itriiterlolrc, fteljenbeniFnges; gruppentoetfc ftnb öor^anbc„

gormcn auf .Uti00: bltnb-, |älj-, rütk-, Iränpt-, fi^rttt-,

rttt-ltngs; auf -hinr^: glnxkltdjer-, bnntmer-, glet^er-

tt)etreufw/.auf.ma8Bn:ber-,etntger-,genjtffer.,anerkattnter-,

folgenber-ma^en; mit iungcm-^: übrigens, be|ien«;|otli^ens,

meiftens, fotoie bie gormen auf -titn00 tute «üer-, öjleiftter-,

platter-, neuer-, freierbtngs (^at^: »gt. au^ oollenb« (m^b.

envollen „in gülle"): SBemfall ber m^^: wegen unb falben

in beswegen, meinet-, beinet-, unfert-ljalben (ober -megen;

83f2. 84b); Q^er^ältniömott mit einem galt: oljnebie«, ntier-

bies, bnrdieinanber, über knrj ober lang, auf mettere«,

auf bentfdj, fürmaljr. in allem, uor allem, non nenem,

bei weitem, im aanjen (allgemeinen), nidjt im gertng|len,

tum minbcften, insgefamt, inageljeim. ingbefonbere, anj«

neue ufto., entfmei; in einem fort; infolge, tnfonberjjett,

anitatt, ^unuke, ^uljauf, ?ugttn|ien, juliebc, p
^xdjt, über-

haupt, mit nidjten, in ^ütkfidjt, in bejug. tu betreff, jmetfels-

ohne, uüu flaufe an^. So ift auc^ -tetfc in kreu|-, paar-,

Ijaufen-, ausnaljms., i^^Uptelsmeife entftauben a^

in (fireu?-) meife. §ier^er ftetten nc^ aucf) bte Mnd^ mi bem

©upertatiö wie am frijonften, am uortreffltjflen, temcr

SSerbinbuugen wie aufs befte, aufs bauerljaftep; tJöllour,

kopfüber, ©rftarrtc @ö^e: fdjeint^s, glaub tdr, metn
^

tilj,

weip In? gefdrweige (316); bitte, gelt (= .eS gelte"), fei es;

es fei benn (430,9), tro^bem (401), bank (t^"^)*^^^J^^9^^*

M. au(f) ausgenommen, ungead|tet, unb efrij ab et (402).

5. Übertragung erftarrter ^runbformen üon SBciWörtcrn

blog (391), allein, gar, noll unb ganj.

d) ®ic SJcrjlcrfaing bc3 Seßriffä.

142. 5)te «ctnärfimö bcS «cgrip rttrb Bei ben etgcntU^cn Umjlanba.

bcbcutcnber Börter n,tc mitte« btln, f^en brüber unten brunter,

ober mtt al« ü) tote in al.(o)balb, al.ban«. alfofort, t)bet mit -mal«

mic in oftmale, ntemoU, temaU; y) bnrc^ ©ortßru^jpen mte rf^Pf/f*.

Sani anbere (befonberB), ^ar kelnesfalU; ^)
«"'^^.^^^^«^.^^Vi?;!

in bnri^ unb burdr. für nnb für. fort nnb fort, ajereinjelt fielen

©ilbungeh wie nunmeijr, üielleiiljt.
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e) ^e ©tcignung (Äoin<)aration).

148, (Kne «gcntlit^c ©tetöcrunß finbet nur Bei bcn Untjlanb8n>örtent flatt,

bte and «bieftiöen erftartt fmb. Sil« erflc ©teiöcrunQgfitufc bient babet, »te bei

ber ®ninb|lufe, rinfae^ bic entjprec^cnbc enbungSIofe ^orm be8 Seiiüorte«

(mt^r, mlnber, »«Itfr, näl^er, ferner, me^r öcreinjamt etjer, thunb*
arüi^ audi anberfier).

5Bemcrfen«»ert i^ babct nur, bafe Bei halb fd^riftfprad^Iid^ bie formen bon
«Ire «nb Bei gern bie gfonnen öon Heb eintreten, ]o baS man aI|o neBeneinanber

fagt balb : e^er, gern : lieber; munbartlid^ finbet fid^ aber audi baiber unb
gerner.

?ß8 i»eite Stufe Wnnen gelten bie Umft^reiBungen mit am unb auf
unb ber entfpred^enben §orm beS S9ei»ort3 (141): aui eij(e)(len, am Itebflen,
am bäibeden.

6onü umf(|reiBt man burd^ eine 2Bortgru})t)e: «clir tyler, l^S^ec
oben, »eiter nnten, btdfter babei; am t|ö4)ften oben, in aileroberß;
munbartl. beffec oorn.

2. Die 3elttDöricr (Scrba).

a) S^tc SBebeutung.

144. ^ie gcittoort^HIbuntj bicnt and) loiebcr einem boppciten
Stoecf (198). @ic toiCl anbete SBortarten fä^ig ma^en, ©o^audfagc,
3cit»ort ju toerben; fie toitt ober au6) bei fd)on öor^anbenen Q^iU
toörtcm bic ©ebcutung innerhalb bed engeren 9?a^menö be$ g^^^wortS

felbft änbcnu $)a« erfte ift ber goU, loenn anS grfin grünen unb
au^ iForbe färben gebilbet toirb; ha^ jroeite, toenn neben blüljen
ein erblfiljen unb ein »erblüljBn, ober neben iad^zn unb fpotten
ein ladjeln unb fpötteln tritt.

Äu&erlid^ fommt bic Scrjd^icben'^cit bicfer Beiben 3hjcrfe jum Sorfd^ein in

ber Serjd^iebenl^eit be3 ©runbmorteS. SBir gliebem bcä^alB, »enn »ir

bie 2form ber cinaelnen S5ebeutung8flaffen Betrachten (150 ff.), unfern Stoff in

TOIeitungen öon Slid^taeittoörtern unb in Ableitungen oon 3eit»örtern.

P) 3§re gorm.

A. ^m aagemrittcm

5)ie Qtxtmbxttx fönnen gebifbet toerben

145. 1. 5ur4 einfädle Übcrfülitung eines anbern Sorten ober einer

SBortoerbinbung in bie Konjugation (^erbalifierung), ein gegen«

über ber (Subftantioierung unb ^Ibjeftiuierung (8. 126. 154) red^t ^äufigeö

SWittel; o^b. biente baju bie (Snbung -ön, j. 33. in atomön „atmen",

dankön „banfen", salbön „falben*', ober (bei ^Ibjeftioen) -en, 5. ©.

in rtfsn „reif toerben*", alten ;,alt »erben"; nbb. ^eigt e«: erben,
lyenen, o^mben (— «O^mb mad^en, ben jmeiten ©j^nittipeumad^cn"),

feilen, krebfen, boijkotten (i3oi|kott), blättern, baljnen,

Wirten, banfen, taten (raten nnb taten), knofpcn, Ijelraten,
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narren, hxznnn, mefflern, fdjnftern, Jdjmxhzxn, adtern;—
üon fcften 3ufommcnfe$un9cn: nrtetlen, antworten, kun^-
fdioften, magregeln, brandmarken, Jjanhljabenf roallfoljr-
ten, roettetfern, ijofmetflern, fdjuimeillern, rdrrtftftellern,
langweilen, frülj|lüikcn, redjtfertigen (red|t fertig), rat-
fdjlagen (ßatfdjiag), befrijlagnaljmen; — öon unfeftcn 3u*
fammenfe^ungcn ober SBortöerbtnbungcn: roalirfagen, roelyklagen,
Inflroanbeln, frijroetfnjebeln, liebkofen, übernari|ten, »ber-
mintern, übermannen, burdjqneren; nur befc^ränft ficfticrbar

finb: lobpreifen, lobfingen, Ij61jnladjcn(b).

©0 erfrört r«^ »ol^I auc^ an e rb l e t en (baa l(^ mit blercr j^onb l^ anerbletf

,

Sungfr., er anerbot fe^t «ßeftal.) aus «ecinpuffunfl »on hau Anerbieten.
erftarrt ftnb branöfditt^en (öon älterem firanbfi^a^), mutmogcB

(öon älterem bte Mutmaße) unb rabebred^en (oon oorauäiufe^enbcm ble
«abebrei^e); mtllfo^ren ifl mo^I aus formen »te er rotllfa^rte cnt-

fprungen, bte für njmftt^rt(c)te flehen (245) unb au einem öcrjd^oCenen SQaupt'
»ort ble ÜDlllfa^rt gehören.

ajeand^mat tritt t-Umlaut (58 B) ein at^S^ad^tüirfung bcr urft)rüng.

lid^en ©nbung -lan (149): ntflen, färben, fdjlämmen (Si^lamm),
füttern, argroöljnen (;2lrgn}oljn), bräunen, röten ufw.

146» II. Durt^ ?{nfel5uno t)on ChiDungcn: l. -crn (affi>. mcift

-arön): altern (für frü^ercö alten), folgern (iolge), plätfrfyern
(platfdjen), |ro inkern (neben älterem froinken); in ben mciften

übrigen Öilbungen auf -ern gef|ört -er- fd^on bem (.^unbmort an, fo

in arkern, fdjimmern, fdjlnmmern, buttern, Ijungern, feu-
ern, fdjneibern; beffern, mtnbern, näljern; gltebern, blät-
tern ufro., ferner in läftern, Ijämmern; läutern; — 2. Bin (a^b.

-alön unb -ilön): fädjeln (fadjcn), kriseln, jlreidjeln, lädjeln,
fpötteln; fo gehört au^ betteln ju bitten unb beten; — ferner
in frö|teln,l|äkeln,kün|teln,näreln,anljeimeln, ausmergeln
(üark, mi)\>. marc, marges; 184), jüngcln; klügeln, kräufeln,
älteln; liebäugeln; in hen meiften übrigen SBilbungen auf -ein
gehört -el- ttJieber bem ©runbtoort an tote in ab-, ang-, ^ob-, jtot^-,

tromm-, fdjnäb-, medjf-eln; — 3. -fett (m gemiffen gäüeu
auc^ -ff^en; 84; ahih. meift -isön, j. ö. in herisön „^errfd^en", neben

-azzen in trophazzen „tropfen, tröpfeln") in urfprünglid) gefcl)iebenen

klaffen: einmal in grinfen (greinen), graufen (grauen), ein-

ljetmfen,feilf£^en(feil),ijerrfd)[8tt(lrel)[r,^err),bannirtmuikfen

(neben muiken), benamfen,rutfdjen (rürkcn), Iropfen(l)rüpfen),

plumpfen (plumpen), mantfrijen (mengen), qutetfdien unb
quiekfen (quieken), quatfdjen (quaken), brüdtfen (fidj brük-
kcn),gaikfen (garken): bagegen gehört bei kebfen unb krebfen
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ba« f fd^on bem (Stammwort an; 4. -icn (btc gerabc gortfclutig

bcS an britter ©teile extpä^nten a^b. -azzen) in ledjjen (leik,

xjßrU^^n), fdiliidjjen (f4|lntkßn), fdjma^ßn (m (&z\^maä),

baffi^n (bäffßn); ädi|en (adj), taudjjBn (m^b. jüch „juc^^e!"),

öttjen, itjrien, fiBfen; — 5, -i^en (a()b. meift -a^on nnb -igön):

fätligen, gette^mtgßn, reinigen, fdräi^tgen, Ijulbigen, ptei-

nigen, peinigen, ängftigen, enbigen, befonberö in sBerbinbung

mit" ben Sßorfilben be- unb ent- (151. 152), §. f8. in befeftigen,

berdyönigen,. ben)erk|lelligett (raerkfielUg), befriebigen, be-

gnabigen, be^änbigen, befidjtigen, befdieinigen, beteiligen,

befeiligen, benadjridjligen, beaugenFdj^tnigen u{w. ^iefe«

-igen ift, tote ernannt (108 c. 3), nad§ bem ^ÖJufter öon gormcn auf*

gefommen tote Ijeiligen, kräftigen, ermutigen, beffljulbigen,

begünftigen, bei benen fcf)on ha^ ©runbtDort auf -ig augge^t; cS

ift ^eute ha^ berbreitetfte 5Wittet jur ^Ibleitung üon 3eittt)örtern. Um
fo bemerfen§tDcrter ift, ba§ e§ nur au (SruubtDörter antritt, biefetbft

na^ feine ©nbung ^aben: — 6. -itttn {ha^, tok auc^ fd^on mit*

geteilt, im 5[Wittetatter au§ granlreid^ — äuuäd^ft tüo^I bem öftlic^cn

— übernommene -ier, neufranj. -er; 105): halbieren, jioijieren,

ijofieren, budiftabieren, lautieren, gaftieren, Iraufieren,

rdjattieren, amtieren, uerfd^impfieren (@d)iller); inhaftieren

(öon ber 3Sortgtuppe in flaft); ft^nabulieren (Srljnabel, mit

tateinifd^em 5Iuftrirf)).

147. III. burcij «nfefeuttfl Doti «^orfUöcn (fefte gufammcn*

fe^ungen). 2)tefe SBotfitben fielen unter bem S^orton (91 d) unb finb

untrennbar. (S§ fommen in S3etra(^t

1. tntft- unb li0U-:miPrattc^en,-adjten,- trauen, -fallen,

-ijanbeln, -liugen, -raten, -billigen, -beuten, -glurken,

-gönnen, -kennen; in miguerpteljen (uub mtPeljagen) bagcgcn

tiat mi| ben §auptton auf ftc^ gesogen:

xjoll-bringen, -enben, -führen, -jictjen, -[trecken; erftarrt

ift ha^ ^artijip uollkommen;
2. alte, fottft uttäbtt(fte ^atttfeln (Umfianbömörter):

a) bt' („um — ^erum", ugt. nl^b. bei): in 51bleitungen öon

3eitmörteru mie bebrängen, befelren, befdjneiben, begeljen,

beptreiten, befreien ufttj.(157), aber aud) in Si(bungen,bie]^eute un-

mittelbar auf ein3lbje!tio ober ein (öubftantiü jurürfge^en, toie be-

täuben (m^b. töuben), befttjuieren (152 cc), bebai^en, beflügeln,

häufig neben SBerbalabftraften toie beobadjten, beurlauben, be-

mitleiben, beeinfluffen u. bgl. ©ier^er ge()öreu auc^ bie ex

ftarrten Partizipien beleibt, beliebt, betagt (bgl. 151 y);
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ß) ^t'i mtr in 3(Meiluit(;en öon Seittoörtern tote gBrtttiten,

giefmrBn, gebraurijßn, gebl^lcn, gcbenkett, gefallen, ge-

Ijordjen, gejtemctt, geleiten, geraten, gepteljen, fidjgelranen,
-geljaben, -geftelien; fo auc^ inbenerftQrrtengenefen,geljüljren,

gebetljen, gelingen, gentegen,ge|latten,genjäl;ren,gerc^eijen,

gebären, gewinnen, geroöljnen;

v) 5ttt- („gegen, öon — toeg"): bei 5lbleitungen öon 3«^*'

toörtern (158) toie entfUefjen, entfttjnjeben, entbtnben, ent-

brennen nnb t)on §aupttoörtern toie enterben, entkräften,
entmannen, entblättern, entgeiftern, aber feiten t)on f8tu
toörtern tt)ie entlebigen, entbiögen, entleeren, entfernen,
entfremben, fidj entblöben (n^b. burc§ 3(nalogte auc§ fidj nirljt

entblöben); ba^cr bejie^t man gormen toie entmutigen, ent-

mürbigen, entfdjnlbigen e^er, toenn auc§ toeniger genau, auf ba8

§aupttoort a(ä auf ha^ öeimort;

8) tX' („^erauö au§"): in 5lbleitungen öon Seittoörtcrn tote

crbretljen,ergie|jen,errirljten, erbnlben, ermeffen (155.157),

unD öon SJeitoörtern toie erholten, erkranken, erftarren,

erbittern, erljeitern (152 cc), aber nur augna()mötoeife öon §aupt«
toörtern toie fidj ermannen;

£) trcr- („anftatt" unb „über etmag ^in", „über ettoaö ^inau§",

aber aud) „tocg"; got. faiir „Uor(bei)" unb fra „fort"): in ^Ibleitungen

t)on ßeittoörtern roie uergejjen, uerbanen, üerfagen, ver-
brennen, tjerfdjlofen (155. 157. 158), üon §aupttoörtern (151)

toie tierankern, uerjaljnen, uerft^nüren, nergeifeln, üer-

göttern, ocrausgaben, tjerurfadjen unb öon Q^eitoörtern (152),

Ijauptfäc^licft auf -ltd| toieueröben, nergtlben (gelb), tjergnngen
(genug, eig. „jufrieben ftelten"), tjerarmen, uerroelkcn, tier-

allgemernern, oerbentlidjen, tjerftnnbilbltr^en ufm..

C) \tx- („au^einanber"; m^b. zer-): in Slbleitungen ton QeiU
toörtern toie jerbredjen, -teilen, -Hören ufto., unb öon ^anpU
toörtern toie jerfleifdjen, jerpultjern, jertrümmern,

3. H^ttvtlfclu (UmftanbStoörter), bie |eute aud) nod^ frei bor*

fommen toie trurd|-:tdjbnrdjlaufe, -bringe, -jieljeufto.; Jitttftr-:

tdjljintergelje, -bringe, -lege ufto.; ülr£r-:idj überfiele, -gebe,

-fe^e, -antroorte ufro.; nm-: tdj umjtngele, -ringe, -tanje,

-fliege; unter-: unterbiete, -Ijalte, -grabe ufm.; ^aihtt-:

toiberfaljre, -rate, -fe^e midj.

148. IV. öuvd) Sufammcnvutfung (unfefte ßufammenfe^ung).
Sei^r oft oerbinben fic^ anbere Sßörter ober ^Hortgruppen fo innig mit

einem ßeittoort, bafe fie mit xkm ein QJan.^e« ju bilben fdjeineu. ^iefc
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SSerbinbung fte|t bann unter einem Xon, unbjttjar berart, boS fid^

baS 3ci^*>^ 0" Xonftärfe bcn onbern ©Uebern unterotbnet, atfo fi(^

entroeber nachtonig anfc^Iiegt (wenn er ankommt) ober vortonig

tjorange^t (idj komme an), 5l6cr bie ©teöung ber ©lieber einer

berartigen Gruppe ift noc^ frei: balb fte^t ber 3ufa| unmittelbar

Oor bem ßeitroort (menn tdj einfülpre) ober unmittelbar ||inter i^m (id|

fülpre ein); balb ttjirb er, unb gmar gteic^oiel ob er oor^erge^t ober

nachfolgt, burc^ anbere SBörter öon feinem ß^itroort getrennt (em-

litfüljren, tdj füljre \ipx gern ein). S^lä^ere« barüber bei ber SBort*

fteüung (294—300).

a) 3n bicfcr SBeife toetben mit bem gcittDort ^aut)t|S(^n(^ llm|lanb3»5rtet

berbunben, bic einen räumlit^en SJegtiff tt)icbcrQcben: ab, an» auf, au«,
bei, burcft, Iiinter, mit, natli, ob, über, um, Vrwr, |u, tnne, nielier,

>ar, fitVt l^n, ein. fort, ferner Jielm unb tuirber: ogl. abfaljren, on-
kommen, anffpringen, ansfe^cn, belftenern, burdircljcn, hinter-
trinken, mitbringen, nai^ftellen, obftegen unb obliegen, überlaufen,
nmbringen, norite^en, ^uße^en, inneroerben, niebecbrennen, bar-
bringen, Ijerrclfen, ^Infft^ren, elnfeljen, fortbleiben, ^eim^olen,
mieberhommen.

(ßegen, hai ®oet^e a- ^- auci^ nod^ in gegenläiijeln braucht, lommt
^eute nur noc^ in gegenieti^nen bor; fonft i{l ed erfe^t burt^ entgegen
(entgegenfahren).

Änerltennen, obliegen unb obflegen, bie aflc brei ^ier^eraujlcüen

ftnb, »erben in neuerer 3elt auc^ mand^mal unrid^tigcnoeife alö fejic 3«|ammen-
je^ungen be^anbelt (iit| anerltenne, et oblieot).

b) ©emerfenättert ifl. bafe mit bcn ^ier Bc^anbclten Um|ianb8wörtem
Seittoörter au(^ unmittelbar bon $>aubtroörtern obgdeitet werben fönncn, toie

abfdianmen, auftifdjen, anaketnen, elnbieien. ®ad seigt, mie lebenbig

bie SilbungSweife ijl.

c) 3" ^en einfachen UmflaubSwörtem gcfeKcn [lä^ aber auä^ Sw^ontmen-
fej^ungen mie baber, brein, i^infiber, t)tnan0,barnieber, ooriier, ein-

her, ba{n)ifitfen, fiberein, femer ent;roet, furfidt, jttfammen, aueein-
anber, an^eim unb ö^nL: ^inan0re^en,barnteberltegen,auseinanber-
fpclngen, ani^eimßellen.

d) Umfianbdroörtcr, bie tÜoa9 anbcreli beseic^nen aU einen Staum«
begriff, berbinben [lä^ feiten mit einem 3eittbort; felbft motjl ifl nur in befiimmten

fte^enben fReben^orten fiblic^ bie* mofyltun, lebe mol)l, fatjre rait^l, cufe
05erateroo^l (118 d). t^reilid^ barf man bann SBortgruppen mie langfam
faljren, rrflön fi^relben, mit bcnen fit^ bie bisher erwähnten fjormen boc^ be-

rühren, ni(^t in ^etrac^t sieben. %ion ben ^ätitn wie totfdilagen ift gleid^

bie Siebe (unter g).

e) ©elbftöerftönblit^ fönnen mehrere ber unter I—IV aufgcaä^Itcn SilbungS-

mittcl ju glcid^cr 3«t ncbencinanber bcrmenbet werben; man bergleid^e nur

Sformen toit ^eretbfgen, beenbigen, beanffii^tigen, ^Dt-begutai^ten,

lieim-benrlanben, tuieber-toerwenben.
f) tiefte unb unfefte 2)o))))clformen (fa^re ftber : fib erfahre).

Unter welchen SBebingungen bie ©ilbungämittel, bie in ber boppelten «rt ber*

wenbbar finb, feft mit bem ßeitwort berbunbcn feien, unb unter welchen nur lofe,
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h)el(^c3^ alfo ber Untcrft^ieb fei atpifd^en gformen^aorcn toie Äberfa^ren unb
überftt|jrßn,bfir£ljbrtngen «nb bnrdjbrfngen, Kaiman |(^on oftimbinöet-
f*iebener aBeije burd) JReöeln feftawjleaen öcfiij^t. Slbcr afle biefc «crfuc^c be-
fricbigcn ni(^t. ©in attflemcine« unb burt^greifenbeä ®c|e| löfet fi(^ überhaupt
ni^t bttrüber geben, auntol ba ber ©cbrouci oft ft^roanft.

g) (Sonnige 3«föö»mcttfc^mtflciu 3n gewiffcm ©inn fairn man a»
aufotnmcngefe^te SeittPörtcr audf bic gätte betrachten, »0 ein $au|)ttoort im
«ffufatiö ober in S^crbinbung mit einer ^räpofition, ober m ein ni(^t obge-
teonbelteä «bjeftio bem Seitftort beigefügt iji, alfo göHc »ie at^tgeben,
waljrnetimen, ^aaa^alten, (lattfinben, feljigrctfen, In^anbre^en, In-
^anbljaltfn,angeraditlarren,Donpattengel}rn,jugtttel|alten,tnBrelne.
bringen; imifl^en, losfoljren, gutljel^en, frellaffen, wertfi^äfeen,
totfriilagen, knnbgßben, großtun u. bgl. 3n biefen «erbinbungen fmb
boö Hauptwort unb tai Scimort urfprünglie^ ergänjung \)ci Beitttjortä (371.
372. 388—91). Sc nad^bem ber 3ufammen^ang awifc^en ben Seilen lofer ober
fcfter ifl, !ann bie 3luffajfung berf(^ieben fein. 9iur bie feftere Serbinbung
njirb man als Bufammenfe^ung betrachten (ftattflnben), bie loferc bagegcn ofö
SSerbinbung eineä 3cittt)ortä mit einer ©rgonjung (Stnnben geben) ober mit
einer (freien) «ugfagc*g3eifügung (einem frei Ijelfcn). 2luc^ bic ©t^rift fpiegelt
biefe Unfic^er^eit ber Sluffaffung »iber mit i^ren SJoppelformcn mic in Stanb
polten unb InHanbljalten, au^er :Är!jt taffen unb au^crat^tlaffen.

149. @cf(^l(^tnd|C0. S3eim Beitmort ift bie (gntmicflung gana anbcr^
oerlaufen aU htm «Romen. «ci i^m bicnte feit öltejler 3ett bie SSerönbenmg be«
©tammeä (in gebe, gab, gäbe) aum Stuäbrucf beä Beitbegriffe unb ber Stu3*
fageroeife. %xt ©nbungen bagegcn, bic noc| fafi burc^göngig oor^onben »aren,
beaeic^neten ben Sa^lbcgriff unb bic «ßerfon (ütj gebe, mir geben). 3)a^cr oer-
mieb mon eä möglic^ft, ben ©tamm biirt^ ©nbungen au crtoeitcm, bic etwa ben
»erlauf ber 4>anblttng nä^er bcaeic^neten, unb man griff au Sorfilbcn ober au
Sufammenfe|ungen. 60 mtrb oon oom^crein ber Segriff beö ©eginn« ber
§onbIung burc^ er- ober ent- beaeic^net (erHetjen, entbluten), baöBicI am»
fottä burc^ er- ober burc^ oer- (erlangen, »erfpleien) u. bgl. (155). ®ie
SBieber^oIung bagegen wirb burd^ 3nfö|e auägcbrücft mic roleber, Immer (er
kommt mle^er, er larfjt Immer), bie S)ouer a- S5. burdb ^oöficlfcöuna (er
fi^relbtnnb fdirrlbt; 154 cc).

rv
\ 9 m \

2)08 »enige, wo« in älterer Seit üon ©tommcrmetterungcn oor^onben
»ar, toic bie Serfcbörfung be3 Slu8Iaut8 a«nt Slugbrucf ber SJerftÖrfung ber
^onblung (reißen : rl^en), bie «nbung -ein (a^b. -(i)lön »ie in bstelön 'betteln',
chlingilön 'ftingeln', gnibilön 'grübeln') aum «uöbruct ber SRilbcrung (hrl^en j
kriseln, lai^enitädjein), ift in ber fpcitcren entroicHung Ijbc^ftcnd etfialten,
feineSwegS oerme^it morben (154 a).

»or aUtm ging babei ber »ic^tigc Unterfd^ieb awifc^en SntranfiHüum unb
gaftitio oer!oren, ben bie ältere Sprache biirt^ baS 9?cbeneinaubcr oon -Sn (unb
-ön) einer- unb oon -jan (o^b. -en) onberfeit« auSbrücfen fonntc in »eifpielen
toic altSn 'olt »erben* : alten 'alt mactjcn, auffc^ieben*, anggn 'bongen* : angen
'öngftigcn*, haldSn «fic^ neigen* : halden 'aum 9?eigcn bringen*, swarßn 'be*

fcijmert fein* : swaren 'befi^roeren'; irrön •irre ge^cn* : irren «irre führen', fiou-
wön 'fro^Ioden' : frewen *erfreuen'. Kur ber burt^ -jan etmo ^interloffene Um-
laut »irrt no($ einigermaßen, §. ö. in füllen (got fuUjan), Ibfen Oausjan:
Uus *IoO, nutzen (got naijania^b. naj *na^'), nnb fi^cibä au(§ no(^ bic

Sttftitioen bon i^rcn örunbödrtero, »ie in legen (goi Ugjan) neben liegen
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(ßot. ligan, lag log*), fäUßn (a^b. feilen) neöcn falUn (a^b. fallan). Unb

fclbft bic cr^oltenen längeren (Snbungcn finb burd^ bic Slbjc^toäd^ung bcr SSofale

tocniger fräftig «nb auffällig getoorbcn; fo Reifet o^b. -alön unb -ilön feit m^b.

3eit -ein, -arSn ebenfo -ern, -igSn unb -agSn enblic^ -igen.

B. 3nt acfonbcrctu ^ie einzelnen S9cbcutung^f(affcn.

I. ?t6Ieitungcn bon S^iid^täcittDÖrtetn.

a) %ai S3ebeutunggDerpItnii3 §ttiif(^en ©runbnjort unb Ableitung.

150. Sßeitn ein ©ubftantio ober ein ^Ibjeftiö mit Snbuitgen

öerfe^en unb in ein 3^^^^^^^* üerttjanbett mxh, fo !ann e§ eine

boppelte ©ebeutung §aben. ^er begriff be^ ©runbtt)orte§ !ann, ent*

jpred^enb bem a^b.-en, -5n, aU 5Cuggftnggpunft ber ßeittoortgtätigfett

gebockt fein, lüie bei fdfnetbcr n, grünen. (£r !ann ober aud^, ent-

fprec^enb bem öfteren 5(u^gang -jan, aU 3iel gebac^t fein, mie bei

narren, bräunen, beflügein. (Sin Unterfct)ieb geigt fic^ nur im

©ebraud); Ut äußere gorm bietet an fic^ tein SJ^crtnial gur Unter*

fd^eibung; oft finb fogar — meift infolge {a«t(icf)en 5(u§gteid)§ beS

früfieren Unterfd)iebg (oon -en, -ön unb -jan, j. 35. in aip. swären *be=

fdimert fein' : swären *befd)meren') — beibe ^ermenbungen bei einem

unb bemfelben SSöort möglid^, ^. 35. bei bietdjen, ermüben, er-

fd)[iaffen, verleiben.

b) 3)ie gönn ber Slblcitungen.

151. 1. tlöleltmtgctt t>on ©uöftatttiben.

a) ^Ine einfache Umfdivcibmiö be§ ©ubftantiobegriffs

geben bie Übertragungen befonberg Oon Se5eid)nungen tätiger $er*

fönen, mie fdjneibern, fdjultern, frijulmetftern, ^ofmet|tern,

rdjrtftpellern, naffauern, ftänkern, fuggern, btenern, bol-

metfdjen, rotrten (a§b. wirtön), lotfen, auc^ bredjfeln (toegen

m()b. dr5»hsel „®rei^f(er"); fonft üg(. Jbegönnern (157).

etwaä anbcrS (in(^oatio) ift t>aä SBerpItniö smifc^en ©runbttjort unb 916*

leitung beibenBujammcnfc&ungenirjer-baajevn, -roalfen, -kalken, -kotjUn,

-krftppeln, -narben.

ß) @ltt SJlocifteii 5U bem ober ein |)erborbringen beffen,

toa^ bas ©runbmort ongibt, bejeic^nen:

aa) einfa^e Übertragungen mie narren, Ijänfeln, but-

tern, eitern, feuern, raurijen, bampfen, qualmen,

rügen, ro|ten, fdjtmmeln, regnen, kuofpen,

buften, Ijabern, feiern, |lrubeln, freneln, teilen

(got. dailjan), antmorleu, arbeiten, fpielen, taleit,

baijnen, reifen, enben^ ujirtrifraften; mit Umlaut:

ni|len, gläufen.
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bb)3ufamtncnfe|un9enmitticr-toiet)erkieb|'ßn,-fBinJben,

-geifeln, -heuern, -götUrn, (ftdj) -puppen, -brü-
hexn; ^ter^in gehört auc^ -tjeufeit

t) ®ltt ^etfeften mit htm, toa^ ha^ ©runbroort auöbrücft,
be3ei(^nen:

aa) Übertragungen ujie falben (got. salbön), abeln,
gifebern, gabeln, riegeln, nageln, Tatteln, feffeln,
knebeln, (lempeln, fdjtrmen, niaffnen, letrijnen,

fdjniefeln, kleiben, loben; mit Umlaut: njäTfern,
krönen, fdjnüren, knöpfen (€nopf) tränken,
füttern; räubern,

bb) Slbleitungeu auf -igj^n tuie peinigen, bänbigen,
ängliigen, |tein:gen, not|nt^tigen, T^äbigen, bie,

toie ba^ noc^ kräftigen, fünbigen geigen, utfprüngüc^
oon 5tbje!tiüen auf -ig ausgegangen ftnb.

cc) Sufömmenfe^ungen mit:

aa) bt- mie bebat^en, beflügeln, befatylen, be-
grenzen, beljerbergen, beraten, beurlauben,
beobarljlen, htmiüzxhtn, beoölkern, begei-
ptern uff. ^ier^ev gehören aui^ bie ^artisipten
belogt, beleibt, berebt, begabt (134,2). geruer
SBilbungen mit ber (Subung -t^ett tük bekbftigen,
-lä|t-, -göuft-, -uoUmärtrl-; -tih-, -gnob-,
-rürkftdjt-, -augenfd)ein-igen ufm.

?ß) 0]ex:-miexjernageln,-golbeu, -mauern, -frijlei-

ern, -unglimpfen; oerpidjen, -blümen; mit
ber ©nbung -igen: uereibigeu.

152. 2» «bleitungen bon tlbjeftiöen.

a) ^ttfar^e Umtoonblungett eine« mjeftiüö in ein geitmort,
bag bag SBor^anbenfein ber (Sigenfc^aft feftftellt, liegen in Übertragungen
öor mie fier^en (a^b. siechen), irren, kranken, laljmen, tallen,
bangen, kargen, lauten, ftarren „ftarr fein''. (Star! abgeroanbelt
toirb ^eute gleirljen (248), ögl. auc^ fr^ielen neben fijeel.

p) ^ie ©erauöbUbuttO ber SigenfdEiaft, bie ba^ (iirunb«
©ort angibt, bejeic^nen:

aa) Übertragungen toie reifen (a^b.rifen), tjetlen, naijeu,
faulen, melken, traiknen, gefunben; bletdjen; fo

fagt man jejt auc| blauen,
bb) 2118 5lblcitung erfd^cint altern (altern, ©c^iEer) neben

alt
cc) 3"fttwmenfc$ungen mit:
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aa) tX'i zX'bixnhtni -blaffen, -granen, -kalten,

-kranken, -ialjnien, -müJben, -mallen, -röten

-fdjlaffen, -ftarken, -ptarren, -warmen,

ß?) i^r-: uer-aiten, -armen, -bummen,-fia(^en,

-lauten, -leiben, -fauern, -flammen, -melken,

-fagen.

t) (Sin ©etoltfcn bc^ 3uftanbe« bageöcn, bcn ba^ Jöci«

»ort betreibt, bcicic^ncn:

aa) Übertragungen n)te ebnen (al^b. gbanön), tfetlen,

runben, trotknen,küljlen, trüben; ^eiligen, kräfti-

gen, uerbäditigen, uer jlanbtgen, redjtferttgen; mit

fühlbarem Umlaut: grämen (af^h. gremen), Järten,

kfinben, kürjen, lähmen, löfen, öffnen, plätten

(platt), töten, änbern, läutern, fäubern, förbern

(oorber); äugern (auger); oft öon Ä'omparatiüen:

beffern(a^b. besserön), linbern, minbern, näljern,

fi^mälern. SSerbunfctt finb gormen loie ridjten

(redjt), freuen (frolj), ftredien ((trark-s), leut^ten

(lidjt), ne^en (nag), füllen (ooll); ogl. ou^ Ijeijen

neben Ijeig.

bb) Slbleitungen auf -x^tn toxt fe|t-igen, rein-, fält-,

für bic folc^c gormcn SBorbilb getoorben finb toic einigen

(neben einig unb ein; 136,1).

cc) 3"fömmenfe$ungen mit:

aa) bt'i be-engen, -feudjten, -freien, -kunben,

-frljmeren, -millkommnen, midj befrembet;

be-täuben; be-reixliern; auf -igen: be-fäijig-

en, -ruljig-en, -frijleunig-en, -felig-en ufw.,

aber aud^ be-fe^-igen, -leib-, -fänft-, -fr^ön-.

ß?) cnt-: ent-blögen, -fernen, -fremben.

rr) rt-: er-bittern, -frifdjen,-ljeitern, -innern,

-lebigen, -mögliijen, -muben, -muntern,

-neuen, -nudjtern, -fj^iroeren, -übrigen, fit^

-mannen; -neuern; -quirken (queik), fidj-käl-

' ten; auffättig ift bag umlautglofe erbofen (ettoa

t)on erbojt, ju intranfitiocm erbofen).

II) ^rr-: uer-bittern, -bü|lern, -ebeln, -eiteln,

-finllern, -leiben, -fd)önen, -uollkommnen,

-breitern, -feinern, -grögern, -allgemeinern;

-jungen, -gilben u. bgt.; auf -lii^-en »ie uer-

elje-lii^-en, -beut-, -Ireim-, -Irerr-, -öffent-,
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-finn-, -wirk-, -anfdjan- ufio.; auf -ig-ett imc

öBr-ero-tg-en, -gcgentoärt-, -ein-, -flütljt-,

aber aud^ oer-unretn-tgen.
es) ab: abplatten.

II. Stblcitungen öon 3cittoö'^t«t«-

a) ®ag ^ebeutungSber^öItniiS 5tt)ifd^en @runb»ort unb %BIeituTi(|ll

153. 2^ie Slbleitungen Don ßeitroörtem brüden äße eine 5lbort bes

SBegrtffö be§ (SJrunbjeitroorteS, eine innere SSerfd^iebung aug. ^er«

artiger §Ibarten, bie man 9(ftionöarten nennt (101 g), gibt e^ mehrere:

a) Sntenfiüe. S)ie Ar oft, mit ber bie §anb(ung tJoHjogen

wirb, fann olö ftärfer ober fd)Wäd)er bejeici^net »erben. 2)anac^ gibt

eg 5(n3brucf^formcn für bie SBerftärfung unb für bie 9KiIbcrung

beS ©runbbegriffö.

ß) ^uratiüe, Snc^oatitoe, (gffeftiöe, Steratioc. 25cr SBer«

lauf ber §anb(ung !ann im einjcinen nä^er bejeid^net werben.

Qx tarnt ali fur^ üorüberge^enb bargefteHt »erben, aber auc^ als

längere 3ctt bauernb; unb befonberd bei ber fürjeren ^anblung fann

toieber unterfc^ieben merben, ob fie bie Eröffnung ober bcn S3efc^lu§

(baS ^rgebni») einer Xätigfeit barfteÜt gubem fann in allen biefen

gööen aud^ bie |)anb(ung alg nur einmal evfolgenb, aber auc§ alä

teicber^olt eintretenb gebac^t werben. 2)arnad^ tiaben mir Stuöbrud«*

formen ju erwarten für bie S)auer^anblung, für bie 5^dtigfeitS*

eröffnung, für ba« ^ötigfeitdjiel unb für Ut ^ötigfcitöWieber

-

^olung.

y) ßaufatiüc (Jaftitibe). ^3 fann aber aud^ ber ©runb
einer §anblung in einer anbcrn gefudjt unb neben ber golge^anblung

aud) bie Urfadje^anblung, bie 53cwirfungö^anblung angegeben werben,

daraus entfpringt eine befonbere SöilbungSart für bie SöewirfungS«

jeitwörter.

6) ^ranfitiuierung. SBid^tig ift für bie Söortbilbung aber

aud^ ber llnterfd)icb 5Wifd)cn ben jiclenben (tranfitiöen) ß^itwörtem,

bereu ©cbcutung bie Eingabe beS Qkl^ i^rcr ^ätigfeit oerlangt, unb bcn

jiellofen, bereu ©cbeutiing baS nid)t oerlangt.

(So gibt ^ätigfeiten, bie in fid^ gefc^loffen finb, bie — wenigften«

fprad)tic^ betradjtet — o^ne J)iüdfid)t auf einen bcftimmten greifbaren

gwccf erfolgen, wie gcjjrn, Jdjlafcn, tanjen, nadjbenken. 5ln*

bere finb nur benfbar mit 53qng auf einen Oegenftanb, fo ft^netben,

wafdjen, lieben, ©ine ^ätigfcit wie ©d)neiben, SBafc^cn, Sieben

ift ja nur bann möglid^, wenn etwas üor^anben ift, bem fie gelten fann.

2)iefcr ©egenftanb beß 3^^^^^ ^^^^ ^^ ®^6 ^"^'^ ^^"*^ öeftimmung

eülteclin, Die beutf(^e @:pcai^ bex Oegentoatt 12
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öcactc^nct, tie matt ©rgänaunö ober Cbjcft nennt @ic fielet in

unferer ©prad^c ebenfo tote in anbcm ^erfömmlid^emeifc im %itlvi*

fatiö. greilid^ ni^t immer. StRan^mal fte^t bie ^telanöobe au(i§

in einem anbem ^fug, bei xjertrouen 5. 95. im 2)otiö; unb um*

gefe^rt ift ni^t jeber 5lffufatit) eine 3ielan0abe, 5. 85. nid^t in bcm

©o^e: dBr bleibt keinen ®ag weg. ^a ober bcr 5lffufatit) biefem

3meef%imer^in am meiften bient, ^ot man bie geitmörter, bei bencn

er ha^ 3iel ber Xätigteit angibt, gielenb (fonft tranfitit)) genannt,

©ntfprec^enb braud)t man ben S^amen nic^tjielenb (ober intranfitio)

bann für bie anbern ßeitmörter, unb jiüar balb für aKc anbcm o^ne %u^
na^me, atfo gleic^öiel ob bei i^nen fein Siel üorl^anben ift mie bei ge^en,

ober ob e« bur^ einen anbcm Äafuö auSgcbrücft »irb mie bei uer-

tranen, balb nur für bie, bereu Segriff an fic§ fc^on gefc^Ioffen ift,

wie ft^lafen, bie fonft anä) abfolut ^eifeen.

3Bir gefiraud^cn ^au^jtfäclUd^ ben SluSbrud sidenb ober tranfitit) unb

meinen bamit bie gcitttjörter, beren SSeöriff burd^ einen S«fa| im 5tffufati» Der*

tooflpnbißt »erben muB; bie übrigen ftlaffen beicid&nen »ir anfammen aW in»

traniitit) (nid^taielenb ober aielloö) ober ietteilä genauer als erg&niung«Io«

ober aI8 burt!^ ben S)attt), ®enetio n. bgl. ergSnat.

OTcrbingg !ommen aud) @ä|jc tor, in bencn „siclenbe" 3^*^örtcr

o^nc i^re ©rgänjung erfd^eincn, §. SB. Bie mäfdrt. ^arau8 barf

man aber ni^t etwa folgern, bafe bie Seitwörter bann immer „^iel*

lo«" geworben feien, ^er 9WangeI ift oft rein fpracfttid^ unb wo^l

aud^ pf^d^ologifc^, nid^t aud^ begrifflich (logifd^) oor^anben. SBenn

ber ©cgcnftaub, bcm ha^ 2Sofd)en gilt, ni^t auöbrüdlic^ genannt ift,

fo ftcllt fi^ i^n ber ©prcd^cnbe ebenfo wie ber §örenbe bod^ wol^l

üor. gür beibe ift wäfrlrt in bcm genannten <5a|e fo oiel Wie

maft^t HJaft^e.

SBie nun aber ba« fei^t ergänabare Sßort fprac^U^ oft nid^t

auggebrüdEt wirb, fo ift e« umgctc^rt biefcr (Srgängungöbcbürftigfeit

bcr jielcnbcn 3eitwörter aud^ wieber jusufd^reiben, hai fic oft mit

i^rer ergönjung ju einer ©in^eit oerfd^meljcn, fo bog au^ bcm sietcn*

ben 'Seitwort unb feiner Sielangabc beinahe ein neue^, äieUofe« 3^^**

wort entfte^t, wie achtgeben, |iattfinben, roaJjrneljmeu (148.

371. 388 ff.).

(gg ift bal alleö mc^r eine grage bcr gorm aU bc« Sn^alt«.

a^an^e Xatigtcitcn laffen fid) aber oon üorn^ercin ocrf^icbcn

foffcn; man fann ein Siel im 5lnge ^aben, brauet eö aber nic^t.

80 fann id^ bie Xdtigfeit be« ©teigend o^ne 9lüdftd)t auf ein Siel

bcjeid^nen, tUn mit bcm ^luSbrud feigen; aber ic§ fann fie auc^

bcftimmter faffcn unter ©nbegreifung bc§ 3iefe«, bem fie gilt: bann
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fagc iii) beit ßerg, htn ^nrnt beptetgeit. ^m ©runbc pnb ba« gtoet

toerfd^iebene STnfc^auungen, bie auc^ burc§ ganj üerfc^iebene aKittct

bejeic^net tocrben föimten, ettua fo, toic ic§ unterfd^eibc jtüifc^cn ftdj
benj^g^n unb retten, ge^en, fr^njimmen ober attjifd^en üetalle
Uttb ©olb, Silber, ©tfeti; oft icerben fie ja an6) üerfc^ieben bc*
jctci^nct, unb ha^ ^eut|d)e öerfügt §eute noc§ über eine 9tei^e öon
aRitteln, um eine Slnfc^auuiig, etioa bie einer S5ergbefteigung, in fprod^*
Ud^ öer[c^iebenem ©etoanbe erfdjeinett jn laffen: OBr' peigt auf
ben ßerg nnb OBr bepteigt ben ßerg. SBor allem öerroanbett e§ (eic^t

nid^tsierenbe 3eittt»örter in jielenbe. ^aS Reifet man bie Xran*
fitioterung (101 h. 157).

e) ©egenbegriff. ^nblic^ !ann eine ^anblung mit i^rem
begrifflichen ©egenfa^ (101 e) aufarnmengefteßt toerben. STu^ bei

bcm 3eittt)ort brängt biefeg (Streben ba^n, ein fo(dje§ Gegenteil fprod^.
lid^ furj burd^ befonbere SJ^ittel ^eröorju^eben (158).

b) %it Oform bcr Sttreitungcn.

154. 1. öcrftärriutö ««t» SRÜberung beö «cgrlffs.
a) 2)le »etftovfung beg «Begriff« (lOl d) — manchmal

(jumal bei ben 9lb(eitungen) freiließ aud) eine SQBieberl^oIung unb
bamit öerfnüpft eine SDtilberung — toirb bei 8eiln)örtcrn au«*
gebrüdCt

aa) burc^ SBörter grunböerfc^iebenen ©tamme«, 5. 33. bei

geljen : laufen (eilen) ; rennen; fdjieben: ptogen; fprer^en:
plappern; feljen : fdiauen : gaffen u. bgt.

bb) burc^ SCbleitungen, unb jmar burd^

a) Snberungen be« Stamme« bei Ijeljlen: pllen (affb.

Man: hullan, got. huljan), (led|en : ßlrken, traben

:

trappen, plagen:pladten,ljaucn:[jarken,fdjneiben:
fdjnt^en,reigen:riijen,fdjlei|ien:frijUljett, neigen:
ntiken,fprtegen:|'prlijen(mf|b.sprützen74,4),fd|teben:

fdjupfen, triefen : tropfen, raufen : rupfen,
fr^nanfentfdjnupfen, jtej^en : luxken, gentegen:
nu^en, [logen: linken („^urürfpraaen-),bre(ifen:brok-

ken, biegen : büdien, ringen : renken, fdjmingen

:

fdjmenken, ijängcn : Ijenken, gelingen : g(e)lnfken,
bringen :brü£ken, fdilingcn : fdjlurken. €0 gehört

aud) fdjmfidiett ju fdjniiegen unb fr^lüpfen su
fi^liefen unb öielleid^t fpniken ju fpeten;

ß) burc^STufügung öon(Snbungen: -ern(155Y): ^roinken

:

fwittkern, gletgen:gli^ertt, fd>ltngett:fd|lettker«,
12*
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(t)er)riegett : f!rkertt,|logcit:(nbb.)I!ottertt; öcrgtcic^c

aud)fdjnaufen:fdjttobernunbgaik-(f)£n:gaikcni;-]rctt

(-|cn):gr£nten:grinfen,knirken:kni£kfen, tropfen:

munb. tropfen (o^b. trophezen), mürgen troorgfen,

fpeien : munb. fpeufen (Sut^er fpü^en); mncken :

muikfen, oerledjen „lec! werben" : Ic rijjen, benanten

:

benamfen, fdjmerhen : munb. fdjmeikfen, rürken:

rutfdjen (84), fdjlnrkcn : fdjlnrkfen, nbb. fdjmaiken

„ic^nicc!en":fd|maljen; bäffen:bäffjen, Ijüpfentmunb.

ijopfen, mengen : mantfdjen, qnteken : qntekfen

(qntetfdjen^,qnakfn:qnatfdjen,gadi-(er)n:gad?fen.
SKunbartUtö ift -er n im 9Kit,tcIb., -

fcn oor allem im Süboftcn nod^

fc^r Icbcnbig (fteiri|(^, färntifc^); bot^ l^eifet c3 q«(^ pfäla. neAfeB
„neden", jc^mäb. fi^len|cn mbtn frifUnhen, fdilenhern.

i) burc§ Sufamnienfe^ung mit tirr-: ner-laffen,

-ntaljnen, -mtffen, -pflegen, -fammein, -ft^onen

ufm., m\b mit txöU-: noit-enben, -füljren, -|lrerken,

-fieljen.

cc) SBorttüicber^oIunö. ©onjll^cbt mon einen begriff baburt^ l^cröor, bafe

man jwci bebcntungSücrwanbtc formen neBcneinanbcrfc^t, ober \>a^

man baS 3eitwort mit«nbwieber^oIt:cr bittet unb bettelt; er fragt unb fragt.

b) ^ie 9)Ulbcvuno beö SSegriffö g^i^i^^t burc^ Ableitungen

auf -cltt, Don einem (Srunbuerbum au^ (155if): grübeln (graben),

fd)nfiffeln (ff^noufen),— klingeln (klingen), |tid)eln(fteri]en),

anfrotcgeltt (roiegen), mir fdjnjinbett (frfinjinben), fälteln,

brodieln, fdjni^eln, tröpfeln, mifdje^n, fdjütteln (fd)ütten),

bünjeln (blinjen), Ijänfeln, lär^eln, rütteln (jerrütten),

nerfärtcln (m^b. verzerten), brnmmeln, Ijnmpeln, ljn|ieln,

kränkeln, kriljeln, elnmnmmeln, pridieln (pririien),

qnängeln (jnjöngen), fpöttcln, |treid|eln, tändeln, tränfein

(trnnfen), trampeln (trampen), nerrammeln (rammen),

Ijäkeln (^aken), beuteln. iSinige mic künpeln, anheimeln,

frö|leln, Ijänfeln, ausmergeln (üHark; 146,2. 184), näfeln,

fungcln, klügeln, frömmeln, liebäugeln finb unmittelbar öon

bem dornen abgeleitet.

155. 2. ^cr ticvfdjlcbene Ißcrlauf bcr öonbluno.

a) S)ie Eröffnung ber ^ätigfeit wirb bejctcljuct:

aa) burd) ein ftammfrcmbeö 5l>ort lu'i ro erben neben fein,

treten neben [teljen, oerftummen neben fdimeigen,

bekommen unb erlangen neben Ijaben (boc^ fagt man
"

'}t JDank), lernen unb erfaljren neben miffen;



©iltmng bct 3citt»Örter. 181

bb) häufiger burc§ 3"fö^"^c"f^fe""9» ""^ 8^^^^ ^^* tXtU:

«nt-bluljen, -brennen,-flammen, -fdjlafen,-fitjl«ni-

mern, -fünben, entfpringen, ent^eljn (neben be-

fteljn); — mit er-: er-beben, -blüljen, -braufe«,

-glühen, -glänien, -klingen, -klirren, -kradjen,

-liegen, -fdfallen, -fdjcinen, -friireiken, -fenf^en,

-ptaunen, -|le^n, -tönen, -madjen, -jittern,

-bleid)en, -granen, -kranken, -lahmen, -farren,

unb o|ue einfadjeg ß^it*^'^^* er-blinben, blaffen,

-bofen, -kalten, -matten, -müben, -röten,

-fdjlaffen, -flarken, -marmen; mit auf-: auf-

blüljen, -flammen, -jandjjen, -fdjreien, -roadjen;

cc) burc^ eine SSortgruppe: fid^ fiellen, -legen, -feijen

neben |teljn, liegen, fii|en, unb kennen lernen

neben kennen, ober oud) In hxe ^erljanblung ein-

treten neben nerljanbeln, einen Verlauf neljmen

neben nerlanfen u. bg(.

ß) ©08 ©rgebni^ ober ber ?tbfd^lu6 einer ^anblung miib

ö^nlid), aber — ^eutc menigftenS — boc^ nic^t gana fo au^gebrücft

toic bic (Eröffnung; ndmlic^

aa) burc§ ftammfrembe S^örter bei kommen neben geljen,

bringen neben tragen, finbcn neben fndjen, auc^

n)o^l bei fagen neben fpredjen unb reben;

bb) burd) 3"fo'^"^2"f^t5""9 ^^^ fi^"* gefrieren, ge-

rinnen, gelteljen (ge|tiinbenc üildj); ugl. oud) ge-

langen, gebieten u. bg(., ferner fic^ geljaben unb

fidj ge(lellen;— mit eu-: er-blidien, -feljcn, -eilen,

-klimmen, -feigen, -fdjleidjen, -fleljen, -werben,

-fielen, -leben, -träumen, -bitten, -betteln,

-fi^en, -wirken, -arbeiten, -benken, -finnen,

-fragen, -forfdjen, -raten, -greifen, -langen,

-kämpfen, -festen, -Ijängen, -morben, -fdjlagen,

-tranken, -würgen, -frieren, -liegen, -fterben,

-trinken, -faufen;—mittoci:-:ner-brennen, -tilgen,

-fdjUngen, -tun, -wirken, -fdjiegen, -fäumen,
-fdjlafen, -filjen, -fpielen, -taufen, -puljen, -ar-

beiten, -ba£ken,-ljungcrtt, -wittern (:[gf] wittern),

•ljageln,-blüljen, -glimmen, -Ijallen, -rinnen, -fin-

ken, -bluten, -ge^en, -wefen „fic^ jerje^en^ -bleiben,

-ijarrcn, -ijetlen, -wat^fen, -knüpfen, -binben,



182 SBottlc^re.

-laieti it)n).; höä) ügl. auc^ trij bjegrabe (etitcu

jFrennb) ttebcn idj grabe (ein ®rab).

y) ®ic Sßieber^olung einer SEätigfeit be^ei^ticn nod^

aa) einige 5lb(eitungen auf -SXn (154 a ß), bie teiltoeifc au«

aüerer 3eit ftammcn: gU^ern (neben früherem gli^fen,

ju gleigen), fdjlitterit (ögl Bdjltlten unb engl, to

slide „gleiten"), fidiern (ju oerfiegen), |ioltern(nbb.,

neben (togßn), jogern (oer-jieljßn), (er)fdjfittern

(friiütlen), flimmern (fltmmen), plälfrljertt (plat-

fdjen), ff^illern (frijielen), fmtnkern (jminken);

bb) einige njenige ©Übungen auf -:eltt, bie glei^geitig eine

aJiilberung beö S5egriff0 auöbrücfen (154b), toie Ijüjleltt,

krankein, fäitein, aber anä) altere, toie kriseln

(kri^en), fdjütteln (fdjütten), rütteln (zerrütten),

betteln (bitten).

156. 3. 2)ie C)crt>ortufuttg eineö »orgongö bejctc^nen bie

S3etoir!ung«äeitroörter. S)iefe finb enttt)eber

a) ftammfrembe ©Übungen tt)ie madjen neben werben (fein),

bringen neben kommen, laffen neben bleiben, ftellen neben

pte^n; ^eben neben fteigen, töten neben pterben; ög(. auc^ ju-

granbe ridjten neben jugrnnbe geljen, jttfrteben|lellen neben

fidj jufrteben geben; ober

ß) $lbteitungen

aa) nur mit Snberungbeö©tammeän)ie leljrenrlernen,

filjmeigen:fd)mi^en;legen:l:egcn(got.lagjan:ligan),

fe^en : ft^en, fenkcn : finken, (t)er-)fdjmenben :

(t)er-)fdjmtnben, blenben : erblinben, (an- ufm.)

fit^njemmen : fdjraimmcn, fprengen : fpringen,

niedien:road|en,füljren:faljren,brän gen: bringen,

tranken : trinken, mögen : micgen, äi|en :effen,

flögen : fliegen, mäljen : maljen „^id) bemegcn,

breiten''; fangen : fangen, (er)fänfen : (cr)faufen;

fällen : fallen, ijängen:ijangen,fdjcllen: fdjallen;

— bömpfen : bampfen; börren : borren, läijmen

:

laljmen, kranken ('oerle^en') : kranken, märmen:
(er)marmen, erkalten ; erkalten, flarken : (er)-

(tarken, fäuern : (ner)fauern.

Sawtlic^cr Sulommenfa« fd^rönft bicfe (»xuppt aber immer me^r

ein. ®ci einigen i^oorcn fcefte^t ein Unterf(^ieb nur nod^ in ber

2. unb 8. ^erfon ber ©inja^l ber ©eßcnttjart: fo bei frijweüen

rfi^njcüllji^melltrrrfliotllll filrn)lllt),nerbfrbtn,rdjweljen»
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quellen (gequeUU fiortoffeln), löfdien (etlöfitien), munbait.

lleAen. ©ei anbem t^ nötttge Oleid^^eit öor^anben, fo Bei

ri^letfen, Bei faliren, Bei brennen, fprengen, wenben,

melben, enben, rollen; ferner Bei bleldjen, gellen, troAnen,

retfen, ermatten, ermfiben, erf^loffen, nerletben n. bgl.;

bb) tntt einer (Snbung (tcihoeifc auc^ mit ber ober jener

^nberung bed ©tammed), tote raud^ern : xanditn;

(lankern : fttnken, ftöbern : Rieben, fianbtn;

(letgern : (letgen; nölyern : na^en.

157. 4. $le ^tottfltlblenmö. SHc gä^ißlcit, eine ^gänaung

im ?(!fufotxt) ^u ftc^ ju nehmen, erlangen intranfittüe geittüörter burti^

3ufammenfe|ung, unb jttjar

a) mit an fid^ auögeftorbenen SBerl^ältnigtoörtern toic ht-: bt-

foljren, -fallen, -gelr««» -f^mtix, -fprt^en, -geifern, -gon-

nern, -leuj^ten, -ffiljien, -larijen, -tranern, -adjten, -nrtetUn,

-bro^en, -loljnen, -^errTi^en, -moljnen, -antworten; ffd^ be-

trinken, -llreben, -werben; — mit tx-: ereilen, -lletgen,

.fj^leidyen, -forfttjen, -ptreiten, -Ironbeln, -ft^en; er-finnen,

-tränmen; -Ijarren, -märten, -Ijoffen, -fel^nen, -^reben;
— mit trcr-: »er-lanfen (feine Bett), -treten, -f4rarren;

-bienen, -flu*en, -folgen, -Ijeren, -ladjcn, -f^meigen,

-fpotten, -forgen, -malten, -lanbern, -jögern; -^enern,

-jinfen ufro.; mit gx- etwa nur \>ai in feiner ^erfunft ^cute bunfle

gewinnen (: m^b. winnen *ftreitcn').

S3emcr!enöwcrt fmb baruwter bie ^äüt, too baö (SJrunbaeitioort jwar fc^on

Sßfufatioergönaung neben fic^ ^ot, oBer mit onbeier ©cbeutung, nfimlic^ ©Übungen

wie be- legen, -fe^en, -tjängen, -werfen, -gießen, -pfUnjen; — er-

fagen, -bitten, -heiraten, -fragen, -jwlngen, ft^er^olen; ir«r - reben,

-bauen, -graben, -lüten, -hieben, -hingen ufw. 3)enn Bei berartigen

^formen fomnit — had Beweift unzweifelhaft ber ©inn — aU (öegenfa^ immer

nur ber ntd^tjielenbe (S^eBraud^ bed ^ruubwortd in ©etrac^t, alfo ©erBinbnngen

wie fe^en unb legen auf, jiflanjen tn u. bgl.

?) (Stma§ anbercr 51rt finb bie feften 3"fömmenfc§ungen
mit ^^artüeln (^Serl^ättniemörtem), bie in ber i^eutigen ©prad^e nod^

febcnbig finb, alfo 3ufammenfe^ungen mit iiun^, ^tnl:er, ühtv^

unisr, wie bnrdj-fd^ren, -etUn, Ijintergeljn, nberfi^retten,

ftberoorteilen, untergraben u. bgl. (147,3). 3)enn §ier ift bie

Silbung^weifc nod^ jicmlic^ burd^ftd^tig; man fü^lt, ha^ ber ^ffufatib

öon bem toorauSge^cnben 85er§ältni«worte abl^ängt. Sei bcn gäUen

wie befalrren, erftrelten ift biefe ga^igfeit ber 9^ad^emi)finbung

t)erIoren gegangen.

158. 5. ®er »egrlff beij (»egetttettd. ^en »egriff bc« Gegen-

teil« brücö man au«
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«) burc^ Söötter anbern Stomme«: fdjiafen : roadjen,
arbeilen*: rnljen, xthzn : frlimetgen, effen : faften, leben t

pterben; ögl. and) Ijungern: fatt fetn, leben: tot fein, fz\jtn:
bltnb fein, lj5ren:taub fein ufro.;

p) burd^3u(ammeufe^ung, unb jhjar baburd^, bog man
aa) ein Sübungömittel öor bog ©runbmort fügt, 5. 53. Bttt-

bci -lanfdjen, -laben, -gürten, -falten, -fiegeln,

-knppeln; -roeüjen, -Ijeiligen, -färben, -ejrren,

-fdjdbigen,-n)affnen;tier-bei-adjtctt,ouc^-kennen;

ttttg- bei -Odilen, -billigen, -glürken, -gönnen,
-trauen, (ge)lingen, (ge)ratcn;

bb) ein ©runbwort burc^ a^ci 33Ubung«mittcl erhjeitert,

bic entgegengefefete iBebeutung ftoben: ög(. tut- unb bt-
hex -fdjnlbigen, -ia^ertf -nölkern, auc^ -roaffnen,
-kleiben; tni- unb trei*- bei -ra irren, -Ijüllen,

•fiegeln; rnt- unb tt- bei -mutigen;

Y) burdft Sufommenrürfung in ber g(eid)en boppettcn SScifc;

ögt. Ätt-, (iitr-)kuppeln unb abkuppeln, an-, (tT5r-)binben
unb loöbinben, auseinantJec- unb luramm^ttgeijen, -fliegen,
Vwjt- unb ittrütitfaljren, -eilen u. bgf.

B. 3)ie SBortbtegung (giejion).

Sinleitenbes.

159. Untctftöleb Der beugboren (flcftlcrbarcn) unb bcr un*
beugborcn 5©örtcr. Sm (ga^uifammen^ong üer^olten fic^ bic cin-

jetncn SSörtet üerfd)ieben. Einige erfcl)eincn nur in einer öJcftoIt:

unb, uor, immer; onbere treten in mc^ifad)cr J^orm ouf: ®ifi^,

®ifcljC0, ©ifdjcn; bringe, bringet, brad|tcu. 5)tefc QSerönberung

nennt mon Beugung ober ^Ibioonblung (Sortbiegung, glcjion),

unb bie ocronbcrüd)cn SBörter bonod) beugbor (obioonbelOor, fleftier*

bar), bic unocränberlidjcn un beug bor (unroonbefbar, unfleftierbor, 94a).

3u bcn beugbovcn gehören bic gfirroörter (Pronomina), bic

^oupttoörtcr (©ubftontioo), bic ©cimörtcr (?(bjcttioo) unb bic

Scittoör tcr (SBerbo), ju bcn unbeugbaren olle ^orttfeln ober löcjie^ung««

bc^cici^nungcn (cigentli^c Umftonböwörter, SSer^ältniönjörtcr unb ^inbc*

Wörter) unb bic (SmpfinbungStuörter (Snterjeftionen).

160. Stuetf unb ^rten ber l^euguug. ^ic llbn^onMung

bicnt — in bcm »citcn Umfang, bcn mon il^r ^ergcbroc^termogcn

gctDÖ^nltc^ gibt — jmei öcrfd^icbcnen Sieden. Einmal brücft fle
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mehrere gärbungen bc8 ©funbbegriff^ au«: fie bilbct bie

SWe^r^a^I^form QÜer SBortartcn (ffanb : Canbtv, biefcr : biefc,

gab : gaben), bic 3e»t* unb bie Slu^fagcform (XempuS unb 3J?obu8)

ber 3citn)örter (finge : fang : fange) unb bic ®e{cl)(cc^töform

(ba^®ettu«)ber?lbieftiücunbgcn)iffergür»örter(gnter:gutB:9nte«,

\tntt:]zm:]tntB)- 3Wan fönnte biefc Sßeränberungen aber —
ftreng genommen — minbcftcnd teitoeife ou^ jur Sßortbilöung red^nen

(96. 110 I 5(nm.).

©obann bient bic Beugung aber auc^ baju, bic 53c5ie]^ungcn

anäubeuten, in bfucn ein SBort eine« <öa^e§ ju ben übrigen fte^t;

ba« gcfdjie^t bur^ bic ücrfdiiebencn gormcn ber gdüc (^afu«) bei

ben ©ubftantitjen, htn ^Ibjeftiücn unb ben gürnjörtern (IDie

©rö^e bes tifdjc«. IDas ^Oferb |ieljt ben ÖPagen. um geljordjt

htm Dorgeff^tcn). ^aS wäre bie ©eugung im engeren ^innc.

SSo^in man bic iBiföung ber ^erfonenformen bc8 S^^^^ortS

ju ftellen ^abc (Irij trage, h\i trägft, tt trägt), barüber fönnte mon

jttjcifctn. ?(ngefic^t5 ber heutigen Uiieutbe§rlid)!eit ber gürmörter (259.

316) fofet man biejc gormen am beften a(« eigentliche ©eugung auf.

ScmcrfcnSttctt t^ übrigen^, \ia^ bie 6cibcn gtoecfc, bcncn bic ?tt»anblung

bient, nic^t ttuSjc^lie&Uc^ burc^ fie erreicht »erben. ©3 biencn t^nen aud^ anbere

Wittcl, »ic (Jißenbcbcutung, aBortjleaunß unb ^eaie^ungSroörtcr (320).

S)er ganjen §(rt nac^, ttjic fie obgemaubelt werben, verfallen bic

Sßörter in jroei grofee Ätaffcn, bic ber ßeitmörter unb bie ber

SRic^tjeitnjörter. 3«r 5lbtei[ung ber Siic^täcitroörter gehören nad^

ber geroö^n(i(^en ©fieberung ber Söortarten bie gurmörter, bie §aupt*

öjörter unb bic .Söeimörter. SSir nennen fie mit einem juiammen*

faffcnben attüberiieferten, freiließ tjon und, ba mir and) bic gürmörtcr

(Pronomina) junac^ft barein einfdjlicgcn, ctroaö uerfc^ieben gebraudjten

SBort Siomina.

öcibc Älaffen unterfd^eibcn fid^ in ber 5lbmanb(ung öoneinanber,

ttid^t nur aufeerüc^ burd) bie 3Witte[, bic fie anroenben, fonbern auc^

inncrü^ burc^ bic 3iclc, bic fie mit biefen SDUtteln erreid)en.

L ®le »cuöttitg hex mä^HtittootUx (.Nomina").

t) Sad l^er^öUttid t>on Sform unb ^ebeutung im angcmeiucn.

161. aieöfuguttg bcrSlirfttseittoörtcr be^eic^net im aUgemeincn

brcierlcir baS ®cfc^(c^t, bic 3a|t unb bie SBcgic^ung im ©afe«

ganaen. 3m cinaefnen ftcttcn fic^ bie SScr^dltniffc freiüc^ ganj ücr*

fd^ieben. SWoncftmat mcrben ade brei ^ingc mögtic^ft unterfd)ieben,

j. ©. beim beftimmtcn (Sefc^tcc^tdmort (2lrti!e() unb in weniger au8*

gcpr&gtcr gprm beim ÄbjcftiD (öciroort); mand^mal merbcn aber aut^
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nur bie Qa^l unb ber gaü genauer bejeic^nct, toä^rcnb ba§ ©cfc^Iec^t

gar ntd^t berüdffid^tigt ober anbcrtoeitig angebeutet wirb; ögl. tf^
titfrlje«, faffßs neben t^tt ®tfdr, taft iFag (186).

5Iber bamit tft bie SWannigfaltigfeit ber S^er^öltntffc nur att«

gemein §ert)orge§oBen. %a jebc 3ßortart i^ren eigenen 9Beg ge^t,

unb jtoar bei jebem ber brei gortnbegriffe, fann man eine erfd^öpfenbe

©c^ilberung nur in ber (Sinjelbarftellung geben.

f^lcjrion Don Sßortgtuptien. $ert)orsu^e6en ift nnt no(|, ha% nt(^t Blog

einacine Nomina gebeuöt werben, fonbem aud^ erftarrtc betgeorbnetc (8ni^j)eit

»on fold^en aSSörtern (103. 343b); fo jagt man nnfere» ©tin unb (KrelbetiB,

Jitifere» (J5runb unb ßohzn»t mit %er| unb üunb, In bie fireuj unb
(Bluer, ebenfo in fung unb ölten tragen (©oct^c), fro^ unb trüber Bett

i(&otÜ)t), mit fenkretl)t ober fi^rSger i$tral)lnng (SBaUenfHeinä %oi). @o
erflöten fit^ auc^ bie etnjo« anbcr« georteten »erbinbungcn wie keinen l^trh

unb €lrd)e (SBaUenfteind Sob; 343).

b) ^ie leebeutung Der einzelnen iBilDungett (^ie 9orm(egttfft

im etti)elnett).

162. 1. ^aö @cf(^lc<IJt (öcnuö). ^e bcutfc^e 8^rac^e unter*

fd^eibet entfpred^enb ben SBer^ältniffen in ber 9latur gef^lec^tigc

SBörter (üann, irran) unb gefd^lec^tötofe (SReutra: ©ing, ^ons).

S)ie gefd)Ied^tigen finb entipebcr männli^ (3}^aöfu(ina) ober ujeibti^

(geminina).

®te gefc^Iec^tdlofen ä[Börter (92eutta) nennt man in ber tanbiftufigen ^ptaä^»

Ic^rc fonft mit einem beutft^en ^n^bnid ungenau jöc^Iic^.

^\hcx\pxntii 5b)if(4eti natürUdiem un^ grammotif^em <^e»

fc^led^t (®e]m§ unÖ (Senuö). ^oc^ gilt bieje @ntf^reel^ung nur im

allgemeinen. Sm einzelnen beden fic^ $ßort unb S^ing, grammatifd^e«
unb natürtic^e!^ @e)cf)lccf)t, oft gar nid^t (Sinerfeitg njirb fel^r

Dielen fingen, bereu ^öe^eid^nungen gefd^lec^tSlog fein müßten, oud^

ein ^efrfitec^t jugefc^rieben; fo finb männli^ ßanmj iWnnb, flof,

^andjf, ünt ufm., njeibtid^ Bunge, Stange, jreber, Sitte, ©n-
genb ufm. 5lnberfeitS toirb aud^ bei lebenben SBefen bog ®efd§Ied^t

oft mangelhaft ober gar nid^t be^eid^net. @o brandet man Max\t
unb ® ei fei aud^ in bcjug auf männliche ^Jerfonen je|t öormiegenb

meibürf), finnbe bagegen oft männlid^, aud^ wenn oon grauen bie

SRebe ift; gefrf)kd^tige SBefen toerben aber ttollenbd aU gefd^Ied^tSloö

l^ingeftellt in äu^brüden mie bas üanniein, has iFrandjen, bas

ineib. greilid^ !ommen ^cute toieber Sßerbinbungcn me^r unb me§r

auf mie iit JFrauIetn ile^er, i)jxt iräniein ®o^ter.

Sinnunterfc^etbung hvx^ (Seft^Kec^tdunterfc^icbe. Oft biem

öbrtgend gerabe bie ^efd^Ied^tdbe^eid^nung auc^ jur f^rad^Iic^en
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Untcrjc^cibung. (S'i^ Werben baburc^ an fid) gleic^lautenbc SBort*

formen nic^t nur entttjeber auf ha^ perfönfic^c ober auf baS focöUci^

©cbiet Bef^ränft, wie bei tftt (traö) ßancr, == dBrbe, = ®or,

«üefftr, trcr(Mc)i9eibe, «finnb^ -£etter, =Sproffe,

«Bdjcnkt, fonbern fe(bft S)ingBe5etcl)nun9en bekommen, je nad^bem

bie eine ober bie anbere gorm beö ®efd^ted)t3toorte« ju ibnen tritt,

eine Qanj obweid^enbe S3ebcutung: t)fl(. tftt (lia») <8anb, — ßtinb,

=lD£rbt£npt,»=S£ljilb,«(13efalUn,=Stift, = flarf,=-fioüer,

tftx (tfit) flut, = üangel, - ßtefer, = üafl, = mtWjz,

-See, Me (bad) Steuer, -üark, «ÜEIeljr ufto.; ogl. au^

ber (titB, baö) (Dljm. Unter ben ^^ßerfonenbe^eicl^nungen ift nur

üenfdj bemerfenSroert; bei i^m ift bie gefc^tect)tö(ofc gorm too^I bon

Wttbf üäbdjen, Dicrnbei beeinffugt.

(S(l|tt)attfen Dfö föcnuö. SSic^tigift, bag bie ©ef^Ierfitöbeseic^nung

in manchen gäöen, wie fc{)on früher, fo au^ ^eute über^au))t nod^

f^wan!t, felbft in ber ©(^riftfprad^e, unb jwar o^ne bofe bie f8t^

beutung baöon beeinflugt wirb, fo bei tr^t (Plt) floußflttr,

=(^tter, =<5trf£, -flafpel, =%t\i!tironift,ti^t{tfaB)ßtxtxd},

«ßßgeljr, =(IBlfa6,. =tnäuel, =Bßug, =^nge|lüm,
= i:eil, =^aik, tftt (Me» traa) Bierat unb noc^ nte^r beigremb*

Wörtern wie trcr (tiae) üünltBr, = Suroei, = ©ptrirlj,

= €amin, -Bepter, =|)ua, =£tter, = üetcr, ticr (Mb)

Jladjt u. bgl. Unfic^er^eit berrfc^t auc^ bei ben gormen auf -nt«

unb -fal (118 a. b), wie auc^ tit (?&errftn)ul|t neben tftx ®e-
roinft fte^t

2)ic SÄunb orten, auf bie f(^on biefc fd^rittf^Jtad^Iid^en Sc^wanfungcn

Surücfge^cn, jeioen in ber |>infi(öt unter fid^ nod^ öiel flrö§erc Slbtoeid^nnflen,

8. «. bei fioffer, ©atter, Dotter, öutter, ®elier, Ärfjadjtel, Brolebcl,

fiarij, WDam», ©odjt, £a* «jw., ferner bei $)läfißr, pijtoU — bas |)iptol

f(^retbt beöfjalb 3.93. ouc^ fi. fj. 3«eQer —, Sdjoboiabe unb anbem jungen

IJfrembmörtcm.

5Ü§ bebeutung^to^jwifd^en ber männüd^en unb ber gefd^fed^tS*

lofen gorm ^in* unb §erirf)wanfenb muffen minbeften^ auc^ gelten bie

SBörter £oljn, 05eljalt im <öinne üon 53e5a^(ung unb (Kljor aU
5(ugbrucf für eine Drtltc()!eit. ®enn alle bi^tjcrigen SSerfuc^e, ber

männlichen gorm einen anbem genau abgegrenzten S3egriff^wert ju

üerlei^en, ru^en bod^ immer ouf einem burc^firf)tigen lanbfd^aftlid^cn

Untergrunb unb tun bcm ©prad)empfinben au^gebe^nter anberer ®c»

biete Gewalt an.

163. 2. ^le 3ö?|lform (^cr 9lumcruS). SSon ga^rformcn

fennt hai heutige ^eutfc^e nur f^toti: bie (Sinjal^I (ben Singular)

unb bie aJ^e^r^a^r (ben Pural)- 5In ftc^ beruht biefe ^oppel^t
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auf reiner Sßittfür. SBie man früher auc^ noc^ eine Qmd^a\)l an*

toanbtc jur öeicicfinung paarig oor^anbencr ^ingc »ie ber 9(ugcn,

D^ren, güge, ber Dd)fen eine« 3"^^^9^fponn§, fo fönnte man —- freiließ

überflüffiger* uiib urnftönbürf^erroeife — auc^ noc^ bic ^rei», SBicr*

unb günf^eit be[onberg ^cröor^ebcn.

Singularia tantam uttD Pluralia tantnm. 2)icfc Swei^cit

ift aber, tt)enn au^ meiftcn«, fo bod^ nid^t überall üor^anben. SWonc^c

SBörter finb faft nur in ber ^njal^l üblic^, bie in ber (at. ©rammatif
fogenannten Singularia tantum; eS finb öorne^mlic^ ©igennamen
nur einmal üorfommenber SBefen unb i)inge mie flelbelberg (im

©egenfa^ 5u gormen mie bte ©ttanen, bie belben ;karien; bie

gapanizvitn iFriebrtdje, Paten), ©toffbcjeic^nungen toie ®olb,
OBifen, Sanb, unb ^Benennungen für 5Sorgänge unb ßwf^önbe toie

flungcr, Bank, Sdjlaf, ©ute, Trunkenheit, aber nidjt Sprung,
(Dang, Streitigkeit, iBetrügerei ufiu. ^Inbere SSörter finb

mcnigften« in ber ©c^rififpra^e nur in ber SO^e^rja^l gebraudjlic^

(bic fogenannten Pluralia tantum) mie ^Äipen (munbartl. auc^

bie Älp unb Alpe, ügl. bfterr. Iflacalpe, enblid^ Mm a\xi bem
Äafu8oblic|uu§;2llpen), €o|len, £eute, (iB.ltern,(I^erdjm{|ter,®e-

brfiber, ©liebmagen, ©rümmer (munbartl. bas ®rum), üo-
fern, blättern (munb. bie ßloter), $löteln, $)orken (munb.

bie }3ocke), OBinkünfte, ÜBingemeibe (munb. bas ÖBingeroelbe),

Beitlaufte, i8rieffdjäften,iJäadyenfdjaften, ^änke (munb. ber
Kank .'«Biegung be§ 2Beg§'), iPerien, Sportein, Spefen, ®olb-
unb Silberfadjen, Äurimaren, Akten u. bgl. (£^ ^anbett fic^

babei meift um ^inge, bie wie Älafern, i3lattern ftetö in 9)?affcn

ouftreten, ober um begriffe, bie eben erft burd) ha^ Qn^ammcn^dn
mehrerer ißcrfoncn 5uftanbc fommen, mic dBltern, (Defr^milter,

(fiebrnber.

5t6cr bic ©rcttjc atotfd^cn Beibcn (^mppen f)at [xäi im Soufe ber gcit öcr*

f(^o6cn. S3on früher üblid^cn 9Äc^raa{)Iöfornten ^abcn fid^ crflarrtc ©ilbungeit

Bi3 ^eutc erholten, fo ju Raupten (nad^ ju iFügen gebilbct), in Irenen, l«

©Ijren, !n(|u) (Dnaben, tni^ulben, inSrfjanben (merben), juOf)un?cn,
{uSrfjulben (fldr — hommcnlaffcn), mlt(öor)4Frenben, (15ner ©naben,
«lebben, QBtrrwürben. Stnbcrjeitg finb ^eutc mand^e aWc^raa^Iäformen su*

läffifl, bic früher unerhört toorcn, nid^t nur in gÖHen toic iWonbe, Sonne«,
Salje, (Htnarie, fonbcnt auc^ bei abgcsogcncn Segriffen (Slbflraften) toic An-
fange, ©efa^ren, ©Ifte.

164. 3. 2;ie 5oüc (^afu§). i8on gällen finben fi^ in ber

heutigen <gpracf)e nocl) öier üor. S0?an be5eid)net fie nad^ ber ?trt,

toic fie erfragt merben fönnen, ber SRei^c nac^ al3 SBcr», SBcffen*,

SBem» unb SBenfall ober benennt fie nac^ ber Stelle, bic fie ^er«
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lömmli^ in i^rcr iRet^enfoIge ctiincl)tneii, alg crften big toiertcn

gall. SIuS ber lateinifc^en ^prQd)Ie^re ftanimen bie Sflanten Storni*

nat'xt), ©enetiö, 2)atit) unb Hüufatio, bie felbft »ieber— teilrocife

ungenaue — Überfe^unöen älterer grierfiif^er ^(ußbrüde finb-

5iae bieje gölle beseirfinen s8eäiet)ungcn im eolganjen. 5)er

erfte, ber SRominatiu ober SBerfatt, gibt feit ältefter Seit im ©aje

ben «Saögegenftan^ on, ben ®runb ober ben 9}JitteIpun!t ber ^ruöfage

(307. 309): ©er fluni) bellt. Der flimb roirb gefd)lagcn. 3n ben

tt)enigen gäHen, wo er fonft tjorfommt, liegt njo^l eine äußere ^In^«

gleichung an ben ©a^gcgenftanb oor (i?rtfbridj, ber €önig non

jOrcngen) ober ^erübernaljme einer 9Irt ä^ofatio: irrtebridj ber

Broeite Ijeigt audi: „iFriebridj ber ©roge" (326. 369. 370).

®er oierte Satt, ber Vllfufatio ober Ben fall, unb ber brittc, ber

S)ati0 ober Sßemfaö, bejeidinen ^eutjutage wie feit alter Qzxt immer

ba« 3tcl ober \)ai ©rgcbniö ber (ga^§anb(ung, eine (Srgan5ung bcS

SeilmortS (371. 372 f. 375. 376): ©er ßnedjt fpallet flolf. Mj
backe fimtfen. ©eljori^et hm ©Itent. Urfprünglid) ftanb Ijäufig im

5lf!ufatio hü^ Ski, hai üon ber geitn)örtlid)€n §anblung ganj

umfafet mürbe, im S)Qtio aber hcii ßiel, baö oon ber §anblung

nur berührt mürbe (374 y). ©otifd) fagt man Zd] taufe iljn, aber

3Jri) berüljre iljm, unb bementfpredjenb fagt man t)eute no^ neben*

einanber 3fd| gebe tljm bas ßnd), ©arum be^eidjuet ber SBemfatt

auc^ nod) bie 0erfon, bie oon ber ^-öerballjanblung fonft nod) (eic^t be-

troffen roirb (376): iöan ^at bem ßauer bas JOferb ge|loljlen. Do

kommfl hvL mir fd)5n am <Sonft finb aber bie ©renjlinien smifd^en

^bciben gällcn ^eute faum me^r nad) ber 53ebeutung ^u fd)eiben.

mux aH8na^mätDcije fie^t ber SKcnfall auä^ in lojcrer »crbhibimfl mit \>m

Seitttjort, wobei er benn eine 3lrt Umflanböbeflimmung barftettt (374): (Deijet

blefen ttJeg. QFr IjuM ^^ QO,W ^Q^Jt. ^cr SBemfoü f)at fid^ \o mit in et-

ftorrtcn »Übunflen erhalten, j. S3. in elnjeln unb xozQzn (140,4. 141,4.

376 Slnm).

5luc^ infolge äußerer Stngleid^ung on eine entjprec^enbc (Srßönauno ijl

^cute no^ ^Qufiö ein SBenfoü üblich (371), fo in ben eä^en ^rlebrldj ben

BnjElten nennt man autl| ben ©cogcn, ©r iclgte (Idj nia um|trtitigpn Staateinann;

|o nuc^ bid^terifc^ Als Idj mid| einen i^rembllng falj in blefem firelfe, wo ixt| einen

©Ott midi fül}Uc (371). Wogegen ift bieje Slugleic^ung in hätten unterblieben

tt)ie (369) loa» trelßt t^ midj aber ^err, ^rrr (Sut^er), ttennt mir^ einer

„gnäblger ^err" (S. <PouI), fobonn (IBr nennt mein gnter iPreunb |trtj nod) (Äleifl).

Xer jmcite Sali, ber ©enetio (©effenfaö), bient Ijeute ^aupt*

fäd)(id) \)%\\, anzugeben, \>a\i ein Hauptwort im Satje oon einem

anbern abhängig ift: Der ßefiljßr blefes flaufea. Die iBäume be«

HDalbfB (328). «Seltener bcseic^net er eine 5lb^ängigfeit oon einem

©eimort (OBr i|l bl^fer ©ijre unmürbig; 358), unb ganj öereinjelt
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Bilbet er aU $Rcft eine« älteren ©prad^gcbroud^g nod^ bie ©rgänjung

bc« 3«i*^o^*^ (^tt r*am|l btdj meiner, IDtr rüljmen nm ontft bcr

©rübfale; 377 f). ^uc§ al« Umftanbgbeftimntung !ommt er in freierer

JBertoenbunQ öor: links, nad)t0, gleittjermagen (139—141. 379).

^ie Stdjnd m(fy ^rft^ofitioncm %a^ bei ^ffufatit), ber ^otit) unb ber

(äicnetit) auc^ tiad^ ^rSpofitioncn flcl^en, ift btc ^olgc to lebet einer befottberen

(Etitwtcflunß. $eim ©enetio begreift fi(^ bie ^erblnbung «nt leit^teften (401);

benn oHe bie ^ter in SSetrod^t fommenbcn ^röpofitionen fmb erflarrte i^omten

alter $aupt»örtcr (Dtesfetta bea iFUffe«. Wegen be« «ani^e«. ;Än|latt

bes jf örften). 5)ogegcn ift c8 für beu heutigen S3etra(^ter ein reiner Qü^aUt

baß öuf narfi immer ber ®otio folgt, Quf für ^intoiebcrum immer ber Stffujotio.

3Rit ber (^runbbcbeutitng, bie bie beiben ita]u§ im felbftonbtgen ®ebrou(^c i^aben,

I5|t fid^ ba nid^tiB ertlären. 2:atfä(^li(^ fe|t ftc^ in biefer HJermenbung ein älterer,

fonft abgefommener freier Q^ebraud^ ber beiben ^&Üt fort, »ie toir i^n aud^ in

ben Sludbrficfen einen DP eg getjen, eine i^tnnbe f(^iafen, einfeln unb
roegen beoboc^tet l^abcn. S)aS l^eutige SSer^ältniäioort toor früher eine felbfiänbige

UmflanbSbeäeid^nnng, hit erjl noc^ unb nac^ inniger mit ber t^aßform beä ipaupt-

tDortd oerioad^fen ift. 3n bte Stabt n^ar alfo eine ä^nlic^e lofe SSerbinbung,

tote ti f)tnie nod^ bie Senbungen finb t^tnein in bieStabt, hinüber ftber

ben iSerg, borttjin gerabenraega, gletd) augenbltdts (398).

SofatiO. ^ie (^orm, bie man in Anrufen gebrandet, ber'fogenannte SRufe«

fall ober Sofatio (Hat(, komm!), ift eigentltd^ fein ^on, fonbcni ber reine

Stamm. (Sin berartigeä ©ebilbe braucht aud^ gar fein f^aH ju fein; benn ti

^e^t auBerl^alb bed @a^geffigeS unb bilbet eine (Sin^eit, einen 8o^ (ober genauer:

eine äufecrung) für ft(^ (287. 288), felbji in Fügungen mic ber fura swoor er-

toS^nten iPae geiget Itjr mtr^ „^err! ^err!"

@cmcinfci'aft^fafuö. ®er @ang ber @nttt)i(flung l^at ed mit fid^ gebrad^t,

baB bie einseinen ^afuSformen bie i^nen urfprünglic^ eigentümlii^en 9(udgSnge

tterloren fjahtn unb fid^ ^eute au einem großen £eil gleichen (205). ®o »irb

^eute biefelbe fjorm s» öerfc^iebenen 3»c«I«» gebrandet: Äirfi^en (hib gut; Bas
gleitet «irrten: (Kr liebt Älrfrlien ; (ttln Pfar(b filrfttjen. ©in Untcrfd^icb

ber f^orm lägt fid^ ^ier nur burd^ SSergleid^ mit ö^nlic^ gebauten ^udbrücfen

feftftellen; o^ne fRödffid^t auf biefe S(u8^ilfe, unb überoll ba, wo fic öerfogt, be-

fonberS in ben fjätlen Antrag ^ani^jSi^ttl^ea ÖerufalsCeljrer, ilfiller-

iMelnlngen, (!Bln $Jfnnb filrfd)en, mufe mon jefet toot^l einen ®emein*
f(|aftdfafud anerfennen, wie er ouc^ in anbem Sprachen oorliegt, etma hd
bem englifc^en unb fransöfifc^en Subftantit) ober bei bem ^ebräifc^en Status

constnicius.

c) Sie gorm Der elnsclncn ©llöunöen.

165. S)ie Gintcitung bei? (Stoffeä. ^a^ ber ?frt, toie fie

i^re gormcn bilben, fc^cibcn fic^ bie S^idjt^eitwörtcr im mefentUc^en

in brei Stoffen: gürmörter, Hauptwörter unb 55eimörter.

SSon ben beiben erften ^at jebe eine beftimmte 3yeife ber 9lbtt)anbtung.

SRan fann fic auSeinanbcr^alten aU fürmörtlid^c ^Cbmanblung

(^ronominalfleinon) unb ali ^aupttoÖrtU(^e (8ubftantiöfIejion).

X)ic britte fßortgruppc, bie Beiwörter, bcnü^t bcibe 9(bmanb(ung«»
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arten glcid^acittg, bic fümörtlid^c (gute«, gtitjem) unb bie f^aupU

toörtiid^c (guten, gut).

1. 3)lc güHDdrter (Pronomina).

a) gormcigen^eitcn im allgemeinen.

166. $)ie gürmörter §aBcn feit öltefter Qtit eine ganj eigen«

tümlid^e Slbtoanblung. Sie unterfd^eiben ©efd^ted^t (126), gal^l unb

Äafu« (gaU) mone^mal noci§ burd^ öerfc^iebene @tdmme (er : fte

:

es; tdj : mir, Jbu : t^r; tdj : nttrlj, wir : uns). 9Bo fte ©nbungen
üermenben, lauten biefe ganj anberS aU hti ben ^au^ttüörtern: im
^tiö beS (Singular« flnbet ftd^ ein Sluögang mit -m (bem, btefem),
im Slßufatiö auf -n (ben, btefen), im ©enetiö be« 5?lural8 ouf -er

(biefer), unb bie gefc^led^tSlofe gorm ge|t im SRominatiö unb SlKu«

fatiö be8 ©ingulor« ^eute auf einen g^Saut au«, ber einen früheren

U2ant fortfe^t (ba«, jenes; nbb. bat, engl. that).

ß) ®ie gormenbilbung im befonberen.

16(f. SBie fc^on früher bei ber öe^anblung ber 9BortBilbung

(126) gegeigt toorben ift, unterfd^eiben mand^e formen, bie nur
^erfonen bejeid^nen, hai ©efc^led^t nic^t: ti^, hn, mir, iljn S^nen
gegenüber §aben ©ilbungen, bie ^ßerfonen unb @ac^en bejeic^nen,

toenigften« für getoiffe gaUformen ber ©nja^l eine männlid^e, eine

meiblid^e unb eine gefd^led^tglofe gorm: er: fte: es, ber:bte:bas
(nbb. bat, engl, that); biefer, fener, »eldier. 8ei wer, mas
fte^t l^ier eine ungef^led^tigc perfönlic^e gorm einer gefd^lec^tSlofen

gegenüber, ©inige ©ilbungen, bie nur ®inge bejeid^nen, ftnb natürlid^

gef^led^tglo«; fo etwas (123,7). ^ie 9Re§rjapformen fte, bte uf».

fagen überhaupt nic^t« au8 über bie ®efd^led^tig!eit (126).

fti^ itnb £lnanbcr tommcn itic^t in SJctrad^t, »eil fic gana unüerfinbcrlid^

flnb unb oI8 UmftanbötDörter Bctrad^tct werben fönnen (123,3).

Sßeßcn bct IJormen tn^lti, beln «jw., berfclbe, berjentge, einer,
keiner, roelr^cr, foli^er, »as für einer, bte «bjeftiüe finb wnb toit «b*
ieftiöe «bfletoanbclt werben,^ fic^e 216.

168. <äef(fjl(^tlltf)cs5. ©0 lagen bie SJer^oItniffc auäi fd^on ungefö^r in

ber älteren 3cit, 9l^b. öei^t e§ ih, du, wir, ir, fowic sih, femer Sr, siu, i?

unb d(«r, diu, da/,. SJic Pronomina ber brtttcn ^erjon trennten bie brei

(öefc^Ict^tcr aber auc^ in ber 9Ke]^r§a^I im «Rominatiö unb Slffufotio fd^arf

boneinanber ab: ti ^ieg o^b. sie ^., sio ^., siu 92., unb ebenfo ber IRei^enad)

die, dio, diu. IBalb aber brängte in ber aRel^rja^I bie mfinnlid^e gfomt erft bie

totxbliäit auf bem ganjen ®ebiet jurütf, fo baß üon 92otfer ab sie für ?IKa8f.

unb Srem. gilt, unb feit mt»b. Seit, wo benigemSfe j. Sß. die allein neben diu
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ft(i% trat fie att(^ fi6eraQ ffir bte geft^Iec^t^Iofe ein; bantm ^eigt tu til|b. c6en

nur fte, bie ffir alle brei ®e|(^Iec^ter.

II. S)ie 3a^I.

169. ^c 3tt§t toirb Bcinaf)c burcfige^citb^ unterfc^ieben, unb jtDor:

a) burc§ öcrfc^icbenc ©tämmc bei tdjiiolr, bunljr, er

(es) : fie, mir {m\d}) : nnö, bir (btdj) : etidj, au^ tijm (i^r) :

tt;nen*

3) burc^ (Snbungcn bei ber (bag):bie, biefer (blefes):

blefe, ferner bei jener; unb jttjar in ollen SoHfonnen (btefem : biefen).

53ei einigen weiblichen öilbungen finbet ftc^ bie Unterf^eibung freilid^

nur öereinjelt; fo im jnjeiten goÜ bei ber:berer (bereu) unb im

brittcnbei tljr : iljnett, ber : ben (benen), jener :|enen, biefer

:

biefen. fidj unb etnanber finb aud^ ^infic^tlic^ ber 3q^I unbeftimmt

SRur in ber (Sinja^l fommen öor wer: was unb etwas.
man, femanb, nientanb, nir^ts, tton benen baSfelbe an fagen loSre,

fommen l^ier nic^t in 93etrac|t, toeil fte aud^ t^rer Sebeutung na^ teine ^fir«

»5rter ftnb, fonbem erftarrte ^auptmortdformen (204).

170. @(fd)i(fjtU(4cS. $ier fiejtanb früher eine alte Stueiaa^I, ein ^uol:
got. wit, ®at. ugkis, 9lff. ujikis, a^b. unk6r zweio „unjer awcier", altf. wit,

uncero, uno. ^tefe ge^t aber fc^on frfi^ unter, freilid^ ni(^t t)öaig. SBä^renb

bie gorm ber erftcn ^erjon ft^on im 2Rnb. üctfd^wunbcn ift, bejte^t bie

ber atoeiten (got. @)en. igqara, ^at.«^!f. igqis, altf. git, Sat.»^If. ine) munb«
artlic^ im »eftlic^en 92bb nod^ ^eute (ftegrrlänbijd^ init). %ai |)b. f^afft bie

Btoeiaa^I aföar im allgemeinen fril^er ab aU baS 92bb.; aber bad ^a^rifd^*

Oilerrcic^ifc^e ^at bie formen £9 „i^r" unb enk „euc^" feit bem 3W^b. ununter-

brochen erhalten unb fogar an bie ©teUe ber ^e^rja^Uformen treten laffen (es gebts,

„i^r gebt"). äJZanc^mal finb biefe Pronomina aud^ burc^ bie SSerbalform

lautlich beeinftugt morben. geben-wir ift über gebem-wir au gebem-mtr
geoforben unb gebet bir burc^ falfd^e ^Borttrennung aud gebet ir entftanben,

unb gerabe fo i{t ffibfränf. tfte „fie" entfprungen aud Serbinbungen toie ^at

fte, kommt fte.

m. ^ie ^afuS (f^älle).

171. ©d^arf gefc^ieben finb alle üier göllc nur in ber ©inja^l

bei tri], bn, ber, wer; bei ^luöbrucfen mie biffer, jener, bie fic^ an

brr angcfd)(offen ^abcn, tüenigftenö in ber männlichen gorm: tdj

:

mein (er) nnir ; midj; ber : bes (bef fen) :bem: b cn; biefer:btefes

:

biefem: biefen. S3ei er, ba§ fonft genau fcf)eibet, ift ber äroeitc gatt

feit olter ßeit üerfc^ollen unb muß erfe^t merbcn burc^ bag rücf*

bejüglic^e J^urroort: er : [fein (feiner)] : iljm : iljn.

Sonft fällt geiüö^nlifi) ber 5lffufatio mit bem S^ominatio jufammen;

fo bei allen ^We^r^a^löformen unb bei allen meiblicftcn unb gefd)lccl)t^

lofen Ginja^löformen: J|c : iljrer : tljn cn : Jlc; Me : ber (brrcn)

:

ben (benen): Mc; l»a«:b£B(beffen):bem:i>a0; b«pe:bl£fer:
biefen :i»wjje; ebenfo ge^t jene.
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2)cr (Sencttö unb ber ®atiö läutert gleid^ Bei offen tDetbli^cn

^njapformen: bte ; trrr : bjc : bte; jenB : jener : jcn^r : fenie;

ber 'J)atiö unb ber Hffufatiö bei mir unb tljr (uns, tn&()f munb*

artücf) au^ bei trlj unb bu: enttt)eber gebraucJ)! mon für beibe gdffe

mir, bir ober für beibe mtc^, bidj (173); fidj lommt §ier eigcntlid^

toieber nic^t in S3etroc^t.

Sei ben gefc^Ied^telofen (Sinja^Igfornten lautet ber S^iominatit) unb

ber §l!fufatiö and) norf) gleich mit bem ©enetiü: fene», roeldjes;

nur has gegen bes unb bies gegen btefes mad^en eine ^uSno^mc

^on es fommt ber ©enetto nur al« erftarrte gorm öor in 9fJeben8*

arten tt)ie Sf^ bin e» jnfrieben. ®anj unöeränbert bleibt bie gorm

etmas.
ajon htn erflarrtctt ^aupttoovti^otmtn, bic man in ber lanblSupflen

eprod^Ie^rc ^icr^cr rechnet, bleibt nlrffta oud^ unöerönbrert. ilÄon gilt nur für

ben SlominQtio «nb wirb ergänzt bure^ bic betrcffcnbcn ^Silbungen öon einer,

äebermann, nienianb, femanb gciten für otte fiafuä außer bem ©enetio, bet

einebcfonberc93iIbunö]^at:iebermann0,temanb(e)B, niemanb(e)0;bod^finbin

neuerer 3eit ^u femanb unb niemanb au(^ ffir hm 2)atit> unb ^tfujotü)

Befonbere ^formen gefragt h)orben nac^ bem älhtßer bon äBörtem n)ie biefer,

fener:3. femanbem^niemanbem, 4.(aud^3.)temanben,niemanben(204).

S)iefer 3"fa^tnenfaK finbet noc^ ganj innerhalb bei8 Sfla^mcnä

begfelben ©efd^Iec^tS ober bcrfclben 3^^^ ftött. 3lber eg fommt aud^

öor, ba6 eine gorm jtoei ^afu« entmeber öerfc^iebenen ®efc§ted^t8 ober

öerjrf)iebener Qai^i begeid^net. ©o fäfft ber Slffufatiö ber mannlid^en

©nja^I burc^meg jufammen mit bem ©atio ber unüerdnberli^en

SKe^rja^l: ben, btcfen; nur benen mod^t eine HuSnobmc gegen ben;

eS ift betont in ber ©c§rift{prad£)e üblic^, betont unb unbetont in htr

SKunbart.

5lu8 bem früher dargelegten (169. 171) ge^t femer l^eröor, ha^

ber ^ffufatiö ber toeiblidtien (Sinja^l jngtei^ SRominatio ber unöer«

änbedi^en SD^e^rja^I ift, unb umgefe^rt, fo bei bie, fene; cnblic^

ha^ ber ^atio ber meiblid^en (Sinja^t jngleic^ ®enetio bed ?ßturaU

ift, fo bei ber gegenüber ber unb bei fener, nic^t aber bei ber
gegenüber bereu, berer.

172. ^oJj^jelbUbttngett» SWerfmürbig ift, baß bic Sd^rift«

f^ra^e im ®egenfa| ju biefer ©leic^gültigfeit gegen Qfiffi, ©efc^Ied^t

unb ÄafuS feinere Unterfd^iebe in ber SSermenbung im @o§ aud|

burd^ bie gorm jum HuSbrudE gebrad^t ^at: mö^renb be0 nur no4
a(g ^bjeftio gilt, mirb beffen a(g ©ubftantio öermenbet, unb bem

objeftiDifc^en ber fte^eft fogar atg (Subftantiöe berer unb bereit

gegenüber, ba8 eine atö ein ^injeigenbeg gürmort (5)enu)i»ftratiö), hai

onbere aU bejüglirfieg (Sietatiü).

6üttetlin, 3>ie beutf(^e ^xac^e htt (Be^enioact ' 13
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?lnberfetö ^aBcn bic 9Runborten für »tele gotmcn a)o^)pcIBtIbunöeii

enttoitfelt, üon bcncn bic eine iuv jiarfcn ^cröor^ebuitö bient unb immer flart

betont ttjirb, irihtd bic anbere unbetont ift: ögl. neben ea; Ir^ neben eni^, wer
(ma) neben mir uj». (175 3lnm., 177 9tnm., 178 ^nm.). ®ie ©d^riftfpra(^e

nntcridleibet ha J^öd^jtenS burt^ bic a:onftörIc «nb burd^ bic 2)auer be3 ©clb^-

lauterg: ber:brr.

173. ®ef(^ic^tlt(^eö. ^ier ftnb im Sauf bcr geit biele Serfd^iebunficn

eingetreten burc^ SSercinfad^ung oon ®o^t)eIformen, bur(^ Äaju8oermi|cl^ung unb

burd^ ^crouäbilbung neuer ©nbungen.

«) »erelnfot^ung ber 2)0|J<>cltormeiu einmal ftnb in getotffcn Äafu8

einige 5)o^<)eIformen ausgeglichen ttjorben, unb ä»ar meift öerfd^ieben nat^ ben

üerjd^iebencn ©cgenben; barum fte^en l^cute beim gürtoort bcr erften unb atoeiten

^erjon im ®at. Sing, unh im 3lom. ^lur. l^b. formen mit auSIautenbcm r

(wir, i|jr, mir, bir : Qi)\). wir, ir, mir, dir) nbb. unb teiltocife mb. o^nc r

gegenüber (rai : altf. wi, gl, ml, thi); barum entfprid^t aud^ bei ber brittcn

$erfon einem ^b. er (ol^b. Sr) eine nbb. unb mb. gform mit tr (tjß, Ijer: altf. he).

Slbcr cjg ift aud^ nad^ ©til arten oerfd^ieben auSgeglid^cn worbcn: bic ®emein|prad^e

^at t>it junät^ft nur unbetonten toeiblid^en ^formen tt)[r unb ber burd^gefüt)rt, inbc«

bic Äanaleifprod^c nod^ ^cutc in ttrro unb bero öicUeit^t bic enbbetonten Sieben*

formen ttjciterft^let)t)t (177 2(nm., 178 9tnm.).

b) ÄofttStiriic^lföttnfl. ©obann ^abcn ftd^ bic ^formen bcrf d^iebener fjälle

gcgenfeitig crfe^t. 89eim tjcrjönlid^cn ^fürmort ber erften unb stDcitcn Won
lommen oome^mlid^ bcr brittc unb ber biertc gall bcSrocgcn in SSetrat^t. Qu*

nSc^ft tritt in bcr SWc^raa^I bic ®atioform nna für ben 2lffufatto nnfidf ein,

befonberS frü^c im 3lhh, (altf. 2)at.-Slff. üs), feit ber mittleren 3eit aud^ im $b.

(o^b. uns : unsih, ml^b. uns [runsich]); umgefel^rt wirb l^ier bei bcr jweitcn

^crfon bcr S)atio en jeit Um 14. Sal^r^unbcrt burd^ ben SlHufatto entij erfcfet,

unb äwar juerft im W>. ^n ber ©iuäa^l ift im §b. bic ©d^eibung oufred^t-

er^alten; bagegen ijl im ^t\>. ber 3)atio fc||on hti S5cginn ber Überlieferung

über feine ©renäcn ^inauögebrungcn. §cutc gilt, »ie fc^on im 3Knb., in getoiffen

©egcnben bic Sßemform (mir, bir) für bcibe fjäüe, in anberen ^egenben freiließ

»icber bic2Benform(mldj, bldj: 159. 162 9lnm.). — »eim rücfbejfiglic^engrür-

»ort, haä eine ^orm erft nur für hm ®eneti0 unb Stffufatio befafe (a^b. sin : sih), i^

bic SlKufatiDform flxtr feit bcr mittleren 3eit aßmö^lid^ aud^ für bic fe^lcnbc ®atü)-

form eingetreten; im W>. ift barum ^eute flxtr für bcibe grolle üblich, »ä^rcnb

baS Dbb. bafür nod^ ben feit altera hergebrachten ©rja^ t^m braucht. 93eim

l^inicigcnbcn (bcmonftratiücn) fjürtoort bcr oerbröngtc bic tociblid^c SBcnform

ble (ml)b. die) n^b. im angemeinen bic SBerform {mf^h, diu); nur im Obb.

(ä. S3. teiltocife fd^toäb., aber aud^ in 9iürnberg) ift feit ml^b. Seit jugunften ht»

äBcrfafleg auägeglid^en morben (ba^r. bei, bot, fämt. bül).

Slbcr bic cinaelnen ^äUt l^abcn ftd^ gcgenfeitig aud^ nur leicht in bcr grorm

beeinflußt. S3cim gejd^lec^tigen ^crfönlidöcn gürwort ber brittcn ^erfon ^abcn

ftc^ bic ttciblic^cn 33ilbungcn be« (Senetiog unb ®atioä fd^on frü^ ausgeglichen (a^b.

ira:iro>iro). grü^c beginnt auc^ im mh. für ttrn oielme^r tt^m cinautretcn,

ba« ^eute auf bielen Gebieten beS mh. allein angutreffcn ift (177 2lnm.). «uc^

beim tocibltdbcn ©efc^lcd^t fommt nbb. bicjc SSertaufd^ung bor (rie>ttjr).

®cr SBcffenfatt m^b. ös ift hti biefem gCrmort balb untergegangen, ber

männliche früher als ber gefc^led^tSlofc, unb im $b. ttieber früher als im mb.
©c^ulb an bem gurücfgang ijt bcr Bniammenfatt bcr gejd^led^tSlofen gorm fe

mit bcr fjorm bcS erften unb biertcn gaUcS (S? = cngL it).
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c) «eue (gitbuttgett. 9tud^ neue enbungcn ftnb mant^mal an ältere, fd^on
fertige SSilbunöen getreten. @o fmb Beim gttrttjort bcr erften unb jtteiten ^erfon
ffir a^b. ni^b. min, din «nb eöenfo Beim rüc!BeaügIid^en für sin, bie alle bret
iegt nur nod^ in fc^on l^alBerjiarrten ®Tupptn öorfommen, toie ^Oergtß-
metnntx^t, gebenfee fein, unter htm einflu§ tamxt öerBunbener anbcrcr
SBörter fpßter längere formen aufgetreten, *. S5. inines (ma. mcinaro egen),
|unä(^fit in 9ieben3arten »ie mines sSlbes; meiner, beiner unb feiner bc-
gegen, hit feit ber mittleren 3eit aud^ attein öorfommen, finb »o§t e^er nad^
bem me^rao^ligen unfer, euer gefd^affen 0I8 nac^ einem etma folgcnben toeib-
lid^en felber in SSerbinbungen »ie min(er) selber; bogegen ifi Bei htm ge-
fd^Icd^tigen <)erfönlid^en fjürwort in ber toeiBlid^en @inaa^l »ic in ber ganjen
aRcl^raa^I ha» längere tl^rer infolge eineg berartigen (ginfluffeä eiüftanben.

fUeut ©Übungen ^obcn feit ber älteften geit beS fflf)h. auä) bie formen
beff^tt, bersn, bencn Befommen, toie man glouBt, nac^ bem SOhtftcr ber ^avpt»
toörter; bod^ ^aBen fid^ baneBen aud^ bie urfprünglid^en furjen f^ormen bea, ber,
ben gehalten. 2)ic ©d^riftftjrad^c ^at bie Beiben 9lci^en oerfc^ieben berteüt: bie
furaen bienen als 2lrti!el (Oefc^Iec^tätoort), bie längeren aU bemonftratioeä fjür-
toort; in ben SKaa, aber toie im älteren ^t)h. »erben , toenigftenS einzelne ber
längeren fjormen aud^ alS Slrtifel öertoenbet (benen ®atto ber mtfmaf)l, beren
^aüt) ber toeiBIid^cn @inaa^I). DB ftd^ au^ ber we^raa^Iigc ®atto in, ber feit

htm 15. Sa^r^unbert au tlrnen umgeftaltet toorben ift, nad^ ben ^aupixoMmi
gerichtet ^at ober nad^ htm SSenfatt ber Stnaa^l, in htm ein längereg l^nen neben
in lag (ogl. »)fäla. tdj bltt' 3^ne), mn^ aweifel^aft BleiBen.

®a8 munbartlid^ im mb. unb ^b. afö gefc^Ict^tälofer SBer-SBenfaH öot-
fommenbe be» 'ha^* enblid^ fd^eint ber alte SSeffenfatt au fein, ber aud bemeinten
®«|en (dSs enist niht) öeraßgemeinert tourbe.

IV. Su|ammenflenung.
a) ?Cttgemeinc8.

174. (Sine überft^trid^e SufammenfteEung geigt biefe S^erü^rungen
in ber gönn noc§ beutüc^er. Söei bem folgenbcn S8erfud^ foUen
©Übungen, bie gleid^^eihg mehreren ßtoecfen bienen, möglic^ft nur
einmal gebrudt unb burd^ i^re (ginorbnung bie $lrt i^rer SSiel*

bcuag!eit angegeben »erben. SSo ha^ au8 äußern ©rünben nic^t

angebt, ftnb bie gleid^tautenben gormen fett gebrucft unb burc§ gleicfie

3iffern (^tr^n) aufeinanber bejogen.

175, b) S)a3 ungefd^Ied^tige |jerfönlid^e gürtoort (erfler unb atteüer ^erfon).

ttnßeft^Iet^tig nngefd^Icd^tig

einja^l 1. tdj btt

2. nietn(er) betn(er)
3. mir jbir

4. mii^ hxdj
Ttef)x^ai)i 1. mir x\jx

2. nnfer jener

uns 1

3 ijent^

18*
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S)ie i^öfUc^e 5ttirebe, bie früfeer, tüie im gransbftfd^cn unb ©ng*

lifd^en, unter bem ©influfe ber Tömifd)en unb mitte(alterHrf) griec^tfc^en

|)of* unb Ä^an3(eifprarf)e bafür 3lljr (=tijr) brauchte, öettoenbet afö

jweite^erfon je^t bie gorm ber brüten ^erfon ber ^mi)x^a\)l Sie (177),

bie \x6) urfprünöli^ auf me^rja^iUöe 5lbftra!ten toie CBurß (J^naben

bejog, feit ber jtoeiten §älfte be§ 17. 3a§ri)unbertg aber allgemein

tDurbe, S3auern!reife bagcgen (neben 3^r) ba§ nur njenig ältere er,

boä ftd^ t)on §aufe auf ein |)aupttDort n)ie flerr begog. SSgt bei

Seffing: 5fii raiü bodj nidit Ijöffen, flerr Suft, bag dBr (= '|)err Suffl,

nöi tjon geftem tjer böfe ipt?

aWunbartUrficö, 9luf nbb. ©^rac^gcBtct hjctben ber S)at. unb ber 91!!.

©itifl. in einigen ©egenben gleid^crftcije bur^ mldj, bldj, in anbem bur(^ mir,

blr beaei^net. ©o erflärt fic^ bie SSerwet^jIung, bie fic^ «ngefitibetc 5Rorbbeut|(^e

Beim Ocbroud^ ber ©c^riftjprat^c in ber Slntoenbung ber betben ^atit äujc^ulben

fommen laffen. ©onft ift onS geben mix > gebemmlr für mir ein mir «nb

a«8 gebet i^x fx^r l^r ein blr (unbetont br) erjc^Ioffen »orben (83g. 170).

aßerfmürbig ift fd^wöb. ö» *nn§' aud^ für 'mir*.

m» unbetonte ^Nebenformen finb au3 2Kaa. p ermähnen; Idj = eudj;

mer {ma) = mir, mir; ber (br, ha) = bir, b(3) = bn, er (a) = lljr, n» =
an» u. bgl. — »agr.-öftr. SKaa. ^aben für bie 2. ^crfon ber SKe^rja^I etne

«Ite ßmeiaa^Igform erhalten: 1. ea (öa); 3. 4. enk (170).

176. c) S)ag rüdbesüglit^e (rcflejibe) gürtoort.

über^au^t einförmig

©injaW aj^e^rao^t

1.
' - '

-^

2. fetn(er) [x^rzr]

3
S)cr fe^tcnbe ©enetiö beS ^lutali totrb bur(| tljrer erfefet. Über munbartt.

it^m f. 173.

177. d) 3)a8 gcjd^led^tige ^)eri5ttUd^e gürwort (britter $erfon)

(Sinsat)! SWc^rsa^I

gej^ieitilöi männl. meibl einförmig

£0 tgtl j

rctn(pr) tirrer

tijm tlrr tJjnen

®er neutrale ©cnctib e» !ommt nur nod^ erftarrt in ©a^en bor »ie %üf

bte t» m^t; QBr banfet e« mir unb »irb ^ier gerabeau alä 2lffttjatio gefüllt

(173. 357 ß Srnm.).

3Wa. unbetonte ««ebenformen: ar (a) = er, fa = fle, ar (o), ara— t^r

(ara eig. = 'i^renO, iß) m = lljm, (a)« = i^n, b = e«, an(a) = l^en u. bgL
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Sn bct f)öUxi^tn 9lnrebe öertocnbcn bic ^aa. eine nteiji für ben S)atiö ßc^altene

t)ieUei(^t olber bo(^ offujatioifd^c gorm (173) Sinnen aI8 SlHufatio (Srfj bttt'

S^ne). S)o3 «ßbb. üermiic^t aud^ ^ier toiebcr in bcr einaa^l ben ffiattü unb

bcn Slffufatiö.

2tjro ijl eine @igcntümltc^Icit bcr Äanjlctfljra^e (173).

178. e) S)a3 l^inacigenbe (bcmonjlratiöc) fjürtoort

öef(^Ie(^täIo8 männl. tocibl. einförmig

2. he^f ht\\zn ^tftx^ beren, iuerer

3. htm ^tftr: ^tftn, htntn

gfür ber beä njeiBIi(]^cn ®enetiö3 unb ®ottö8 ^at bic ÄanjIe{f|)rocl&c baS

lönflcrc, nrfprünglic^ enbbetonte bero crl^alten (173).

bea, ber, bcn nnterft^cibcn fid^ öon i^ren längeren Sfiebenforntenberren,

beren, bjerer, bcnen burc^ bic 9lrt if)rer SSenuenbung: ber, bea unb ben
bicnenaB ?lbieftiO ((Sefc^lct^tfiiwort: 123, 6 Sinnt. 173 c) unb Qlä ©ubftontio, b ea freiliti^

aU ©ubftontio nur nod^ in erftarrten 3iifa»i'nctt)c^ungen wie beatjalb, bea-

wegen, tnbea, nnterbea; beffen, beren, berer unb benen finb in bcr

©c^riftjprod^c immer Hauptwörter, »cnn fit^ i^r ©ebraud^ im einaclncn ondö gan^

öerjd^tcben gcftaltct f)at. Über beffentroegen u. bgl. f.
84b.

®(^toa{f)tonige formen. äJi^unbartlic^ fommen einmal längere 9leu'

bilbungen aud^ aB ©cfc^tcc^t^roort bor: benen fär mcl^rsa^ligcd ben, beten

für einja^ligcä ber» ©obann gebrauchen bic 'SStaa. aud^ ao^lreid^e unbetonte
Äurjformen: a für baa, fen für beffen, (3)m für bem, (a)nfürben, b für

bte (j(itt)äb. angeglichen bbnabä 'bic 93uben' neben mlb hi bnabä 'mit ben SSubcn*),

ara für beren ufm. S)ic ©c^riftfprac^c tennt folc^c Äurjformcn aud^, aber nur in

einigen Swfflmmenjefeungen mit SScrbältniättörtem mie |um, fur, tm, tna, auf»

(72); boc^ fagt ©d^iöcr auc^: |u einem engen ßünbnla »Ibern i^of (^icc).

Sn ^erbinbung mit SScrpltniSmörtem (^artifcln, $räpofitioncn) nnrb bad

aUeinftcl^cnbe ^ürmort erfe|t burc^ ha» Umßanbdwort ba(r):barnm, bacin«

bamlt, babnri^ (84d).

3la^ bem SKuftcr öon Jber ge§cn bie anbent l^injeigenben gür-

toörter biefer, jener. 9lur festen il^nen bic längeren Sf^ebenformcn;

auci^ ift ber 3tuögang ber gefd^Ied^t^lofen gorm burc^ feine S^ad^tonig«

feit lautlich etwaä öerönbert toorben (btefcs, jjenB« gegen bas : m^b.

nur ditze, diz, dis).

eittj^^l a^e^raa^I

gcfc^lec^tgloiä mönnl. »eibL einförmig

3. jenem /
^^"^^

«icncn
i
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hitfzrf^atmhtn ber gcfd^Ied^tgtofcn gorm l)lefe« nod^ ha^ fürjerc

alte Jbie« (ml^b. di3).

gBegctt fuib (feibft, felber) unb feiner Sufammcnfefeungen bjerfelbje,

bierfjelblgB ebenfo »ic toegen ber aSÜbung berfinlg« j. 216.

f) 2)a8 beafigliti^e (telatiöe) gürwort tütUtlfV*

179. SBenn ba§ SBort roziü^tx al§ felbftänbigeS gümort öer-

tocnöet toirb (123,4), gel^t eö im allgemeinen gan§ mie jener :tOEld| er,

njeldye, njeldje«. SRur finb bte gormen beg ©enetiöö ber ©inga^I

tote ber SD^e^räa^I betnal^e nid^t üblicf); eg treten bafür bte gormen
bc3 anberen begügtid^en gürwortö ber ein (beffen u|n).). ©onft ögl. 216.

g) ®o§ fragenbe (tnterrogatiöe) ^üxtDOvt

180. @g ge^t im ©runbe ebenfo toie ber:

(Sinja^t

^erfönlid^ ungefd^Ied^ttg fa^Itd§ gej(^Ie(^t§IoS

1. wer 1

4. meai
"''''

2. roe», roeffen

3. mm
gfir bic gcfd^Ied^tSIofen ^^ormcn tritt naä^ SSer^ältniönjörtem (^prcpofi-

tionen) bte ^artifcl (baä UmftonbäitJort) ibjo ein mit feiner t)or Sofolcn üblit^en

S^cbenform wor (84d): roomtt, ronnatti. njobnrdj, rooranf, «jorin. 2)ie

gang gleii^arttge Buf^mmenfe^ung warum, bie olö erften S3eftanbteil boä alte

Umftonbätoort xoax „teotjin" entpit, ift ööttig erftorrt iinb mufe gcrabcju felbjl

fd^on alö Umftanbätijort gelten.

3)ie Umgangäfprac^e «nb bie 9Waa. bilbcn ober aud^ SSerbinbnngen mit

joa» ol^ne JRücfficIt baranf, meldten (Jott haä SSer^öItniöwort fonfl nad^ fi(^ ^ot,

unb fagen roegen roa», mit raaa, bnrt^ maa, nm maa (fo auc^ Seffing j. S9.

im ©rief g^gen wog); marum ift aut^ f)ier erftarrt.

S)ie tJorm roes ift öeraltet: fie ^at fic^ in ^öufigem ©cbrand^e nur bei ben

erftarrten 3wf<immenfe^nngen mealjalb, xotaxotQtn erhalten, hie man f(^on aö
Umftanbätoörter («ßartifeln) anfe^en !ann.

h) 3)ic ®ntnb5a^Ien (Äarbinaljal^len)

181. SBon ben gürmörtern mie biefer, {ener beeinflußt finb

oud^ bie gormen ber ©runbäa^Ien 2—12. ^iefe fönnen an ftc^ jmar

unijeränbert bleiben: jmet üark, bte bret Könige, ben jraölf

Süngern. @te fönnen in gemiffem Umfang aber auc§ bie 3)?e^r*

ja^Iöenbungen ber genannten gürmörter annel^men: mie frf)on a^b.

im Hnfc^Iug an bie fubftantioifc^en i*<Stämme (mie baeh „93adö" unb

anst ,,^unft") für „4- gefagt miauen fonnte 9?om. mt 9J?aö!. gem.

fiori, S^eutr. fior(i)u, S)at. fiorim, ferner sibuni „1", zehini „10",

fo toirb |eute öon allen eine gorm auf -e olg ©enctio, ^atiö unb
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^ufattt) ücrtüenbet, freifid^ immer o^xit ^aupttoort itnb öorncl^mlid^

in gemiffen ©cgcnben unb in getüiffcn 9Jeben§arten: bte jmeie (brjete)^

olle otere, alle nenne (dem. nm nnni, pfö(§. em Ijalmer ntere)»

@in boju gehöriger S)atiö auf -en ift bagegen aUgemetn gebraucht:

jn jroeien (breten), auf allen nteren. ©in feit m^b. geit üblicher

^enetiö auf -er ift auf bie Qa^tn 2 unb 3 befd^ränft unb !ommt

auc^ nur neben einem ipa'uptnjort t)or: froeier fiöntge, breter

Cänber (m|b. zweier, drier).

%aS ®e|(^lcd^t, bo8 in ber älteren @|)rad^c aitd^ Bei htm 9?ominatiö «nb

^flufatiö „2" «nb „3" not^ unterfd^icbcn toutbc (o^b. zwene, zwä [ober zwo],

zwei, m^b. zwene, zwo, zwei; o^b. dri, dno, driu, ml^b. dri, [drie], driu),

l^altcn ,^eutc nur no(| hit SRunbarten ntcl^r ober tocniger anSeinanber: fämt
jnjeon(a), jrooa, jtoö, brjet unb brol, brul« tjföls. juju (fj.)» |WJ? (|n»S).

2. Die Sauptoörter (Subfiantoe).

(x) gormeigentümlic^leiten im atigemeinen.

182. ®ie §auptn)örter bilben i^re berfd^iebenen gormen nid^t

me^r mittele unöerroanbter ©tömme »ie bie gürmörter (166). So
ein ©eifpiel für eine berartige Sßerbinbung öorjuliegen frf)eint, mie M
iFlotte neben Bdjtff, £ente neben üann, ift eö immer eine §u*

fällige %n§m^mt, bie burci^ Slnmenbung ber regelmäjgigen 53ilbung

umgangen merben !ann.

(SJemö^nüc^ bilben bie |)au))tmörter i^re gormen burcl)(£nbungen,

bie an einen meift unoeränberlic^en ©tamm treten (184): Mann,
ilann-50, üänn-ier. S^iac^ ber ^rt, mie biefe (Snbungen ein*

treten, teilt man bem Q5organge ©rimmg fofgenb bie ^^auptmörter

fogar in ^mei 3lbteilungen: biejenigen, bie nod) einen gemiffen S'Jei^*

tum an (Snbungen jeigen, mie üann, nennt man ftarfe §auptmörter

unb ilire S3eugung bie ftarfe; bie anbern bagegen, bie abgefe^en öom

einäQl)Iigen SBerfatI nur bie eintönige ©nbung -en in allen i^ren

gormen aufmeifen, feigen fclimac^ unb i^re 5Ibmanblung ebenfo(iFür|i).

?tber biefe gormenbilbung ift ^eute fc^on fo gerftört, bag fie

il^ren Qvotd §um Xeil fd^on nid^t me^r erfüllt. SBielfac^ ftnb

bie ©nbungen äufammengefallen, ober fie finb ganj öerfc^munben,

unb fo gibt eg §eute gormen, bie an ftdb gar nic^t me^r einbeutig

finb, mie üann, inr|ten (186. 191. 205).

tiefem SUJangel ^ilft teilroeife ha^ ©efc^Ied^t^toort (ber ^rtifel)

oh (186. 193. 206). ^iefe^ ©ebilbe mar urfprünglicl) ein ^inseigenbc«

gürmort (^emonftratiopronomen); aßmö^fi^ ift feine 95ebeutung aber

öerbla^t, unb §eute l^at e§ neben feiner 5lufgabe, ^erfonen unb ®ingc

aU etmag ^efannteg einjufü^ren (344. 345), nocf) bie 8eftimmung,
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bie Sebeutung bcr gormen, ju benen eg tritt, genauer anaugeben, fte

^infic^ttic^ be^ ©efd^Iec^teg, ber Qa\)i ober be§ ftafuö (ber gaöform)
ober mehrerer btefer gormgru^pen jugleic^ §u unterfdjeiben.

S)iefe Sage ber 2)inge ift bie golge einer längeren gefAidbtriÄen

©nttoicflung (183ff.).

I. S)tc ttllgemetncn &orm6cgriffc (Bol^I, ®efc^Ic(^t, (JaUform).

183. SSoTi 3Q^Iformcn Beftanbcn aud^ 6cim §out)ttoott in ber älteftcn
ßcit nur nod^ einao^I unb äKd^raa^I. ebenfo gcrflelen bie Hauptwörter nac^
bem ©efc^Ied^t in männliche, »eiblit^e unb gcjd^Iec^tälofe. Son Äojuä (fJoDen)
toarcn nur nod^ lebenbig ber S^ominatio, 9lffu|atio, 2)otio unb ©enetio; üon
einem weiteren, ber baä SKittcI anaetgte (bem ^nftnimentol), gob eö nur nod^
f(fttt)od^c, eben öerjc^roinbenbc ajefte (oljb. diu „boburd^")- ®ie?e öier fjöüe ^abcn
fi* über auä) jicmlic^ gefonbcrt fortgcfefet, bi§ ^eute; nur ber ©enetio tritt feit

ber n^b. Seü in ben «Wunbarten gurücf; er ^ot fic^ ba meift nur in beftimmteu
»erbinbungen (pföla. beta Srtjmttte, belßiEalerB) ober in beftimmtcr ©tcüung
(8 Matexa fiörl, Der Cenje^djdrfdi) erhalten, fjüri^u tritt — bei ®ing-
namen — meift eine Umf d^reibung ein mit non (©ae IDadj Don bem -l^aua;
336) ober — bei »eacic^nungen lebenber SBefen — mit bem befi^onaeigenben gür-
toort (^Meinem ^aUv fetn ^ut; 339). Slbcr out^ haä ©ebiet beä S)atio«
lotrb ^eute befc^ränft: im Sa^rifc^en tritt er öor bem SBenfatt auriicf , im 9?bb.
toor »erbinbungen mit Um «ert)oltni3njort an (QBr frfjretbt an mldj = mir).

3n ber einselbetrad^tung ^oben mir neben ber eigentlichen Slbtoanblung
au(^ bie (SJcftaltung beö Stamm« ju berüdfid^tigen.

II. S)er Stamm.
184. (Stttmmauögattfl. S)er ©tomm l^ot in urgerm. 3cit öerfd^icbene STud-

gonge gelobt unb ift beg^olb fpöter mannigfach öeränbert ttjorben: cä famen
oofalifdfjc formen bor auf -a (a-@tämme: daja- „%aQ", entfprecbenb gr.
Tnro?, lot. equos), ouf -ja (ja-©tömme: hir-öja- „^irt", entipred^cnb gr. ^oXifiio«.

rat. fihus), auf -i (i-Stömme: 3asti- „©oft" unb ansti- „®unjl", fid^ becfenb
mit lat. hostis „fjrember, geinb" unb entfprci^enb lat. arti- „Äunft'\ gr. (xävn«
unb roXts), auf -ö (ö-6tömme: sevö- „®obe", entjpred^enb gr. x«>pä unb lat. equä-
„©tute"), auf -jö (jö-Stömme: sundjö- „@ünbc", entjpred^enb gr. aV* unb lat.
industnä), fobann ouf -u (u-©tömme: sunu- „©o^n", entfprcd^cnb gr.vsxü;,
lat fructus); enblit^ ober oud^ — ou^er ©inaclformen wie naht- „9f?od^t" == lot.
nox, noct-is — öerjc^iebene Gruppen mit fonfonontifd^cn Sluägongen, be-
fonbcrä SKoSIulino auf -en (n-©tömme: hanen- „^o^n", ent|prcc^cnb gr. Tcoifuj»
jcotjiEvos unb lot. homo, hominis), geminino auf -ön (weiblid^c ön-©tömme:
tur.gön- „Sunge", öergleid^bor lot. ratio, ratiönis), auf -er (r-©tömme: fatSar-
„SSoter", fid^ bedenb mit gr. jcatrjp, r.aiipBq unb lot. p«ter), tnUiä) ouf -es
(s-©tÖmme: lambiz- „Somm", entfprec^enb gr. rsvo? yeve(o)oc > rsvou? unb lot.
genus genes-is > gener-is).

etttmmwcilifcl. Sn ber Slteften ^cit lautet biefcr ©tomm not^ ^ic unb
ba ab: ober ber SBc(^fel ift nid^t me^r lebenbig; bie berfd^iebenen fjormen ^oben
fit^ ju bollftönbigen «Reihen ouägemod^jen, bie nun enttoeber ouf bemjelbeti
(»cbict nebencinonber ^crgc^en — unb atoor bolb in gleicher »cbeutung toit
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Ä^inkßn unb St^utihßir, ^Brjett itnb iSorb, halb mit einem ©cbcututtöS*
wntcrjc^icb toic bei ßnrl unb Äeri — ober fid^ auf öerld^iebene ©ebiete
»erteilt i)abtn ((|b. Staub, nbb. Ätj6f, olcmon. fiaigel, frcnf. fißgel). Slud^

bte 6|)uren beS a-Umloutä, ber SSrcd^ung (56,2. 58 A), bic jd^on in alter 3«t
feiten »erben, finb biä ouf geriuße Süefte getilßt (^b. IHPolf, nbb. iJJuif). An
ba§ SScrnerf£^c ®eie§ bagcflen (77) erinnern ^öd^ftenS nod^ ©o^^jclformen toie

^9afer : ^aber, ^ofcl : ^objel, fiofen : fioben (81b). fjätte wie S^tfe :

Ä£lpfc, iiPet^gn : ^ÄJelien njctjen auf eine ©nbung mit f.

Sebenbig ift bogcgen oon mf)t. 3cit l^er nod^ ber SBec^fel awifd^en jtimm-
§aftem (Seräufd^Iaut im ^ortinnem unb jlimmlofem am SBortenbe (81d),

toenigfteng in 9^orbbeutf(^Ionb, j. 93. bei filnb : filnbea, ®rob : ©rabe«,
QTagiCages, ^ausi^aufee. ^od§ ftnb aud^ Ausgleichungen eingetreten, fo

aufecr beÜHarb (m^b. marc : marges, ni^b. auamergeln) bei iHPeltt^HPelten

(ml^b. wßrelt : werlde).

Slud^ fonfl finb fjormen burd^ SluSgleid^ entftanben, fo ^e\j (m^b. rech:

rehes; 81c), fobann bie SBörter auf frül^ereS -mb- (ml^b. lamp : laml^es, nl^b.

cigentlid^ Camp: Lammes), enblid^ — freiließ nur l)oc^- unb fc^riftbeutfd^ —
aucft bic SBörter auf -ng (Sang: Sanggg, SöngUng: Sünglinge neben nbb.

Sank, Sünglink: 81d 9lnm.). fjreüic^ l^oben auc^ ta hk aRunbartcn oft

bo3 Sllte bewahrt, fo in SdjuA „^d^Wt 4?löh „fjlo^" unb in ber ?5orm IDlei^.

Slfaer no(i lebenbigcr ift ber i-Umlaut geblieben (56. 58 B). (£r »ar ur»

fjjrüngli^ üorl^anben in ber SKe^rjat)! ber mönnlid^en unb wciblid^en i»©tclmmc

(JBadjiiBärfje) unb berienigen gcjc^lcd^tälofen, bie ilire SWe^rjal)! mit ber ©nbung
-er bilbeten (^uljnr^ßlinßr), aber aud^ in ber (Sinjal)! ber männlid^en n*

©tömme {ai}\>. hano : henin) unb ber meiblid^cn i^Stömmc (m^b. 1. 4. stat

:

2. 3. stete). ®oc^ ift er in ber ©inja^I bei ben n-©tämmen f(^on im 2l^b., bei

ben meiblit^en i'©tömmcn feit bem Übergang in t>ad ^f^h. burd^ ?lu3glcic^ung

ber formen befeittgt toorben, unb nur Doppelreihen toieStabt, ftattiS'tätte,

iFaljrt:4Fäl|rte ober burc^gefü^rter Umlout mic bei filüte, ÄäuU, ^üfte
erinnern ^ier nod^ an bie früfieren SSer^öltniffe (m^b bluot, sül, huf mit ©enetiö

blüete, siule, hüffe). ^n ber SWc^rja^I bagegen ^at er fid^ nic^t nur bic

ganje B^it l^inburc^ gehalten, fonbem er ift fogar balb ein SUJittcl gemorben aur

JBilbung ber 3)Je^rä0^l überhaupt (188. 189).

ß) 2)ie gormcttbtlbung ber §aupttDörter im befonbercn.

185. Slüßcmcincö. S3ei ber ^Ibroanblung hjtrb ba§ ©efd^tedöt,

bie ga^l unb ber £afu§ gteici^jeitig bejeic^net ®S tüirb aber feiner

biefer begriffe etnja burc^ge^enbS burd) baSfelbe 93?ittel auSgebrücft,

fonbem eS gibt für jeben einzelnen unter Umftänben ein befonbereS

SKittel. ^a§ ®ef^fed)t tt)irb an ftcb am tnenigften berürfft^tigt; e§

fommt ^örf)fteng in ber (Stammbilbung ^um 5Iu§brud S)ie (Stamm*

bilbung öer^ätt ftd^ jum (5)efc^tec^t^begriff aber auc^ ganj öerf(Rieben:

einige ftammbilbenbe (Snbungen gehören einem beftimmten ®e|(^leci^t

allein an, j. S. a bem 2)?ag!ulinum, ö bem gemininum, mieber anbere

nehmen gar feine 9iücfftc^t auf ba^ ^efc^lec^t unb Reifen, mie bie t-^

bie u- unb bie fonfonantifc^en (Stämme, ju gleicher Qzxt männlid^e,

toeibtirfje ober gefc^le(^tölo[e SBörter bilben.
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186. ^ugbrüdEIid^ Begeid^nct toirb ba8 fpra^ttd^e ©efd^Icd^t

6et ben §au:ptn)örtem nur feiten, fo 5. 35. öon bcn cingefc^lec^tigen

gormen ttJte l)ater, iEutter, €ulr (119) unb beren 3«fömmen*
fe^ungen iDieüildifra«, Hauptmann, femer üon ben ©Übungen,

bie mit einer beflimmten, in biefer |)inftc^t einbeutigen ©nbung üer*

fe,^en ftnb, toie £auf-;er, fiöntg-in, 10ögel-ti|en, fläns-lcin*
®ie übrigen SBörter bejeid^nen an fic^ t^r (^efd^lec^t burc^auö nic^t:

(Bannt, ©adj, Wabßl fönnten an fidö mdnnlicö, »eiblict) unb ge*

fc^led)t§Io§ fein.

®tc 9(le0eln, btc .in bicjcr SSejic^ung oft für Sluälönbcr gegeben »erben,

finb ouf ein engeä ®ebiet bcjc^rönft unb crleiben felbft bo aUe Sluäna^men.

3tt)or finb hk SSörter auf -e, btc feine ^erfoncn bcaeic^nen, meiftenä tteifiltd^

toießtrhe, Stiege, Ätrap, iFuge; aber :Ä.uge, ÖBnbe, ÖBrbe, fiäfe, (fbt-

banke unb alle mit (De- gufammengefe^ten ©ammelnamen (120) unb XätiQtdtS"

Begeic^nungen (118 e) toie ©ebirge, (Detöfe finb eä boc^ j. 39. tuieber nid^t.

Unb untge!ei)rt finb alle nt(^t mit -e öerjel^cnen SBörter nid^t nur immer gmei*

htnüci, wie jene Siegel fd^on oorauSfe^t (|o ä- 35 ®ag, Srfjtff, fiaflen, ^Hagel,

J'enlier), Jonbern oft fogar bretbeuttg toie Rummel, ilabel, ÖBlfien ^Äbcr

ber befte 93ett)eiä für ben geringen wiffenfd^aftltc^en SSert berartiger Siegeln ifi

ber Umftanb, boB met)rere Hauptwörter unbefd^abet i^rer fjorm gleidjseitig oer*

fd^iebeneö ©cfd^Icc^t ^abtn fönnen. ®abei ift eä gleichgültig, ob Vit 5öebeutung

baüon berütirt iinrb tt)ic bei ißanb, ;fFlttr, Steuer, ober ob fic unoerönbert

bleibt njie bd ©efdjroulli, ßarfj n. bgl. (162).

(Sine getüiffe ^u^^ilfe leiftet bei ben an fid^ unbeutlic^en SBörtem

in ber (Siefc^leditöbejeic^nung ber ?lr tuet, ber beömegen auc^ gerabeju

(^efd)Ied)t^n)ort Reifet; aber nur eine gewiffe. ®enau f (Reibet er

bie brei (5)efd)Iect)ter nur ha, wo er felbft unterf^iebene gormen Ijat,

alfo §. So. im S^ominatiö unb 5(!!ufatit) ber ©inja^l (ber, hit, hau
01jm; hzrif hu See, hau Mtzx). Sn ben anbern Slafuö finb ouc§

fo entmeber aüe brei ©efc^Iec^ter nid)t unterfc^eibbar, mie in ber

gangen SJ^etjrjo^I (Jble ßänmZf A^efd^nJÜlftE, £anbe), ober bo(§

n)enigften§ §roei, toie im ©enetiu unb ®atio ber (Singa^l (hzs SrtjilbB«,

hzm Srtitlbe).

5lnberfeit0 ift in Sßerbinbungen toie tfeust ^änzitvn bag ®c*

f(^Ied)t lieber boppelt bejetd^net

187. @ef(4i(^tU(^eS (^efdjlet^tdtoet^feO* ®ie SntmidEIung ber mmanblung
gel^t ba^in, für jebeg ©cjd^let^t eine befttmmte ^otm. burt^aufü^ren,
wenigftenS in ber fiarfen glejion. %üt hit männlichen SBörter werben bie

alten a-©tämmc (®og), für bie meiblic^en bie alten ö-©tämmc (o^b.

göba „^aht"), für bie gefd^lec^tälofen »ieber bie a-@tämme (<Dort) moft*

gebenb, »eil biefe klaffen gefc^loffene ©efc^led^tägruppcn borftcflen. ?)ic SBörter

ber übrigen tlaffen, bie Slnge^örige aller brei ©efd^lec^ter in bunter SSerteilung

enthielten, mußten fid^ bei ber gcrftörung i^rer Älaffen bcn anberen anfc^HcBcn.

®ö« gcjc^aö ba fo, bort anberä. Sluf bicfc SBeife crflären fid^ manche heutigen
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(&tWtäii»t)(x]aixtt>tnfft\tm Bei urf^tünöltd^cn Stttgc^örtgen biefer übrigen Sloffen,

j. ». bei iFlut, ©etoalt, ©ranb, £uft, «uft, Äl(t, ®ctl (162).

©obann fielen pöerjc^iebcncn Seiten SBörtcröer|t^icbcncr5Biegutig8*

«nb ®ef(^Ied^t)8fIoffen lautlich jufomnten, öorne^ntlid^ feit m^b. 3«t
nnb befonberS bei ben fd^ttad^en ^aw^thjörtern; aud^ baS fonnte int ©cfd^Icc^t

©d^toonfungen l^erbeifül^ren. @o würben olte ntönnlic^e SBörter, i>k fd^»a^
abtDonbcItcn, »ie iBlume, ©rillje, SmuiB, fiotji«, ilier^, Sdjlange,
ÄrtrneAe, Sträljne, ©ranbe, wnb onbere, bie ftor! gebeugt »nrben, beren

©mnbfomt aber auf -t aussgtng, ttjie ntSnnlic^eä ©rü^e, ^trfi unb neutroleä

ßjeere, Hippe, ®ennje, WJette, int 9?^b. weiblit^; ebenfo erging cö bem froher

gefd^lec^tiSIofen fd^n^ad^en ^auptft)ort tDange.

@ä fonnten ober aut^ ftarle S^Jeutra auf -en (urg. -na-) öon bcr SWe^r*

aal^I aui toeiblic^ hjerben, »ie e8 bei iflPaffe (nt^b. wäfen), iKlolUe, W)oifee,

Bixbe ber gall gehjcfen ift.

(gnblid^ !onnten gomten^ eineä beftintntten Äafuö bei^^ einen dttü^e mit

gleic^Iautenben einer onbem SiegungSrei^e öertoed^felt werben. @o würbe
tatföd^Itc^ ein 9Jont. unb 9lff. ber 9Jie^räof|I eineS mönnlid^en ©tantme§ für eine

weiblid^e einso^I gegolten hd i8or|iß, iBinfe, Oöräte, £ßf|e, ßorfie, Sdjläfe,
Sdjürjje, ÖDüAe, ®iäne, Bäljre, wä^renb lljre auä bcr gefd^Iec^tälofen

Me^raa^I l^eröorgegangen ift. 5)ie Tlaa. f)ahm au^ f)kt oft boä olte SßerfiältniS

Bewo^rt, §. ^. bei ©rat, Srtriaf, Ädjuri, ©nA.

IL ®ie Sa^r.

a) 5)ie fprod^Iid^en 9lu3brucE§ntitteI.

188. S)te aWe^rgal^t beseid^nen bie §aupttt)örter mit üerfd^iebenen

mtitln:

1. burd^ ^eränberutig be§ @tamme§, burd^ Umtaut: ^ater:
^ater, ilagel : ilögel, üutter : üätter;

2. burr^ ©nbungeii: a) -tt ^ifft}: Stfdjc, fiennttits :

ßentttntffejjlferb : Pferbe; ß) -tn: iPürpt : 4Für|len, irati :

iFranen, ®(jr : ©Ijren; t) -:ec: HPeib : Leiber, (fbüfi :

Oft ge^t aber auc§

3. bcr Umlaut §attb in §aitb mit einer ber ©nbungen -e unb

-er: Soljn : Söljne, iBank : ißanke, Canb : £änber, üann:
ücinner»

^c Wltf)T^a^i^^oxmtn mit ben ©nbungen -z unb -er gehören

§ur ftarfen 5lbmanblung, bie mit -en jur fc^mad^en (195).

Sf^manfungen. 9D^anc^mal ^errfc^t noc§ ein ©d^man!en in ber

5Intoenbung biefer Mittel, fo:

1. ^inftrf)tlic^ be§ Umlauts, unb jmar felbft in ber ©d^riftfprad^e,

fo bei SBörtem mie £nrijs, ^txioQf Srtratljt, iFaben, ßogen,
Caben, iBoben, flammer. 2)ie §D?unbarten ge^en nod^ ftärfer

auSeinanber (192). ©ine allgemein befriebigenbe ©ntfd^eibung läfet fid^

ntd^t fällen.
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3tw: fetten bctft fid^ biefc %opptlf)t\t bct gorm mit einer ^opptlfitü ber
Sebeutung, fo bei <8anbe:i8änbe, Strange lÄträup unb, tocnn man toiß,

audi no(^ bei iPnfe (bte üerfc^iebenen £ängenma|arten):4F&ge unb 6ei iSünbe
(»ünbniffe) : 43nnbe (93ünbcl).

2. {linftd^tlic^ ber ©nbung, 5. ö. Bei Caiibe : ffanber, Denk-
male : JDertkmaler, d^manbe : d^enjanber, (l^emadje : ®e-
madjer, Btxandjt : Straudjer, Cidjte : Ctdrter, Dtdjte :

iflPtditer, tale : ©cler, fletligtume (®et6el) : fleUigtümer.
Slut^ ^ier entf|)ri(l^t oft ber SSerfd^icben^eit ber gorm eine tocnn aud^

manf^mol nur leichte SS erft^iebenl^eit ber »ebcutung, fo bei i8anbe:6änber,
»Inge : Dinger, ©eftdrte: C5eflrtjter> ®rte : Örter, Ärtjtlbe : Äx^tlöer,
©nrtje : ©itrtjer, iDorte : UPörter, Öbant : ©auen, ;fflure : Jfluren,
48anbe : iBanben, Ääue : Sauen, ^Mannen : ;iMänner. «Kleben üädjte
finbet fic^ ;lEad|ten nur in Bufammenjegungcn (iöollmaditen, ©^nmac^ten).

©an^ feiten liegen brei gormen nebeneinanber, tt)ie bei

Dorne : Dornen : Dörner, Stifte: Stiften (=„9^öflet", mit

bem munbarttic^en (Singular ber Stiften „5lrt S^abel") : Stifter,
iBanbe : ßänbe : jBänber,

^lllerbingg ift au6) ^ier nod^ ntand|e8 in ber (Sd^toebc, ^aupt*

\&^\\6) toegen ber SBcrfd^ieben^eit in ben 9)?unb arten.

aJlttfettngttbcm mä^t bcseitinet mirb bie Sffle^rja^I bei ©uBjlanttüen, bie

junä^ftmit einem ficflimmten (Srunbja^Itoort öcrbunbenfinb, befonberSmänn-
Itc^enunb gefd^Icc^tälofcn, feItenertoeibIiclöen:fn)eiiSlag(n.),brel (einige) ©las,
ferner nier^ug, fei^a iKljr, 20 $)fennlg, aber 3 ©onnen 61er, 4 ÖUen ®u(^,
%tif)alb too^l fagt man aud^ nidjt nur ein Qbraben non brei iHetern,
fonbem nod^Iöffiger öon brei^Eeter, unb ebenfo mit 20|lfennlg. 3lux bei

ben SJeutren ift biefe SWe^rja^Igform eigentlid^ bered^tigt, toeil biefe früher in

ber SKei^raol^I feine befonbere (Snbung l^atten (189); ouf bie mönnlit^en unb
löeiblt(i^cn ifi fie baöon erft fpäter fibertrogen toorben.

189. ©cfi^lt^tUr^e«. S)ic gform öer «Kc^raa^I toar feit ber Sttc^en

3eit burc^ge^enbä ettoad länger atö bie ber Sinja^L 2)ie fd^macben 3Börter^

bie n-@tämme, Rotten i^ren ooHen ©tammauSgang (a^b. hanon, zungün, herzün,
höhin), einige toenige ber ©cfd^Iec^tälofen einen attcn Sluägang -ir (huonir);

bie übrigen bagegen fd^Ioffen mit SSofalen, unb atoar a- unb ö-©tämme mit -5

(tagä, gßbä), bie i-©tämme mit -i (gesti, ensti). 3lut ben ©efc^Icc^tölofen toit

wort btentc hk gleid^e gorm al3 ©inaa^l unb SKe^rao^I.

SBiberfianbäfräftiger toaren barunter nur bie Aufgänge mit -n unb -r.

SHe anbem ©nbungen tourben beim Übergang in3 2K^b. erfl allgemein ju -e

gefc^toöd^t (m^b. tage, geste, gSbe, krefte), bann gingen fie gona öerlorcn, in

getoiffen fJäUen fc^on in ber ml^b. ©d^riftf^rai^e (nagel, zal), in größerem aRage

fpätcr in ben SRunbarten (69. 70 II). 9iur in einer ©eaie^ung griff bad -e über

fein ®ebict ^inauS, bei ben ©efc^Iet^tötofen. §icr trat anerft im 9?bb., bann
9Kb. unb enblid^ aud^ Obb. -e nic^t nur an einfot^e ^Übungen toie Älort, tfanb^

fonbem aud^ an fold^e mit ber SKe^r^citöcnbung -er (löchere). «Dein hti ben

Saf)U unb aWafeangabcn, toie 3 ffot, 4 ©lag, 6 üag (f.), erlieft [td^ bie atte

gorm fo fröftig, ha^ fie anerft nbb., fpöter aber aßgemein fogar mSnnlid^e unb
toeiblic^e äSörter in ä^nlic^en 9tebengarten iuiS £eben rief (6 JSxt^u^, 3 Jfn^,
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6 ilCt^r). ®tc heutige ©d^riftjprad^c ^ai bicfen ®cBra«(| im gtofecn ganjcn Bei-

Jbe^altcn (188).

Q[c me^r btc üBrigcn Sluögänßc abjiotbcn, um fo üppiger mutierten bie

(gnbungen -en iinb -£r.

1. ^Ic @nbung 'tu tourbc in erflcr JRetlöc bei bcn toeiblid^cn SBörtem übtid^,

junäc^ft bei ben ö-@tömmcn bie fid^ fo »ie fo f(|on in einjelncn SD^e^raa^lg»

lornten mit bcn n-Stommcn becften (m^b. 6. 7. gäben : züngen), bann aber au^ bei

ben l-©tömmcn (Arbeiten <mt)b.$I.arebeite,l8urgen,©eburtßn,oberb.au(^

iFrüdjten), SJon männlichen SOSörtem nol^men crft in neuerer 3«it einige »cnige

bie (Snbung -(e)n an, unb itoat am e^eften folt^e, bie il^r -e am (gnbc lautgcfe^Iid^

öerltercn mußten, tt)ic Sttefel, Ätadjel, 18 airer (ol^b. peigari, ^l pei^iarä:

69), bann aber au(| anbercmie ^elb, i^irt, Dorn, Äa|l, See, Sinn, Staat,

©enoffe. S8ei bcn ©cft^Icc^tSIofcn, bei bcnen baS äRuftcr fc^roac^er SBörter toie

Äuge, CQ)ljr, ^erj mit ein»ir!en fonnte, ift -en nur angetreten hinter Ättt,

^emb, OBnbt, iEorc, munbartlie^, g. 83. oberba^r., aud^ bei ©efrfjäft ein-
büßen ericibet bie ©nbung -en feiten; nur ber Umlaut toirb i^r manchmal ge-

fä^rli^ fo bei ^erjog {af)h. herizogo), Anmalt, -^a^n, Srfjman, ®ropf;

fonft ge^t fte öerloren bei dBlnflebei {af^h. einaidilo), Sxljelm (a^b. scölmo,

m^b. schSlme).

2. $ie @nbung -tv öerbreitet fid^ öorsugämcife unter ben ©efc^led^tS-

lofen unb greift nur fc^r öcrduäclt in bas (Scibict ber 9Rännlid^en über, ©ie

war eigentlid^ ein ©tammbilbungämittcl gcfc^Ied^tSIofer SBörter, baä fd^on al^b.

au8 ber ©inäa^l gang öerfd^tpunben mar unb ftc| nur in ber SWciraa^I bei einigen

SBörtcm erf)alten |atte (ol^b. huon, «ßl. huonir). S)a t§ f)m aUmöblid^ al3

SWe^r^ettSaetd^cn gefüllt mürbe, lag feine Übertragung na^c. ®em falben S)u^enb

SBörter, bie unfere (gnbung im 9t|b. aufroeifen (^uljn, iSlatt, ©l, fialb, Ätnb,

«ela, ffamm), fte^t im W)t>. unb im SWnb. fc^on eine beträd^tlid^e ©c^ar gleid^er

aSilbungen gegenüber; im 9?|b. ge^t bie SSemegung lebhaft meiter. S)ie ©d^rift*

fpraci^e fennt l^eute fogar hti oielen SSörtern fc^on S)oppeIformen, öon bencn bie

er-fjorm bei meitem bie lebcnbigere ift (ffonbe : Cänber; 188); bie SWunbart

gebrandet nur nod^ bie r-fjorm, fo bofe eö ha ijti^t ^ember, iBetter, ^HJägel'

4} er (192). 3n ber 9)htnbart greift bie (gnbung manchenorts auc| f(|on ftärfer

in baS ©ebict ber aRännli(|cn ein aB in ber ©c^riftfprat^e (192). 9)Jan fagt |ier

Stelner, iSäumer u. bgl., mö^renb fic| in ber ©c^riftfprad^e feit bem 14. ^a^r*

^unbert nur ocreinjclte formen ber 2lrt eingeniftet ^aben, unb felbft biefe nur

aus beftimmten ©rünben: ilänner ift t)crDorgcrufcn burd^ ^löelber uub €lnbßr,

^ÖPiilber (neben Wnterroalben) burd^iFelber, (I5ei|terburd^(!5erpenfler. S)0(^

fagtaud^ 2;|.@torm: Älnb'» gute €lnb, finb's böfe filnb. ©onftogl. Öergljaupten.

3. 2)crUmlaut. ?lber aud^ berUmlaut fommt aisaßc^raaliläaeid^en inS3ctracljt.

Urfprüngli(| nur bei ben l-@tämmen männlichen unb meiblic^cn ©efd^lcc^tä ^eimifd^,

mie Äatti unb Stabt, greift, er rafc| über feine ©rengen ^inauä. ©c^on m^b.

nehmen einige einfilbige SBörter ben Umlaut an, bie !eine l-©tämme finb (helme

„^alme", serke „©arge", schelke „©d^älfe", aber af)h. nod^ halma, nid^t etmo

helmi), bann mel^rfilbige mit einer (Snbung (negele „SJÖgel", setele „©ättel",

wegene „^agen"). 3n \pättxet 3eit ge^t boö in öcrftärftem SKafec fort, oor-

jugSmeife in hin HRunbarten; uo Umlaut möglich ift, tritt er ein: man fagt |ier

ipünb, Irm, ©ftg, Äöger. 93emerfenämert ift aber, ha^ nur mönnlic^e unb

gefc^lc^tSlofc SBörter babei in S3ctrac|t lommen; bie mciblic^cn, bie aB SJlebraa^lä-

Sei^en -en beöorjugen, bleiben baoon berfc^ont. SWc^t einmal bie alten formen

ttie ^üxihtt 4Wärijte merben aUc erhalten; oiele mit ©int, Saat, tKot, 4Fa^rt,
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/l«t ftnb in bie aict^c bcr'tlaffc flfierfletrcten, bte bte etnaa^I cnbuttgSIoS,
bie aRe^rja^I mit -zu Bilbct (202. 203). — @onft ößl. (5anb-)trofen:^öfen.

4. 2)le enbung -». ®Qg Ic^tc SWc^t^citgaeid^cn, bie ©nbung -a, ijl gunä(^ft

auf eilt befttmmtcä ©ebiet bcfd^rönft: fie würbe tm SKnb. feit htm 15.3[Q^r^unbert an
aßc SKe^raa^läföttc bet männlichen iinb ber gefd^led^tglofen SBörter angehängt, in-
fonbet^ett an bie ^erfonenbeaeic^nungen onf -ere (mombers „S5ormünber").
Son ha aus bringt fie ^eutc me^r «nb mc^r in hie @(^riftf|)rad^e ein, on-
ft^einenb nntcrftü^t burc^ hie ©d^reibung in bcn öielen f^rcmbtoörtem (192)
3m leiten (SJrnnbe ge^t baä -8 mo^l (nad^ ber lanbläuftgen Stnfid^t) anf ba8
2rranaöfi|(^c awrüd; bod^ fönnten aud^ — abgelesen öon ben ©cnetioen öon
(Eigennamen, bte bie Slngel^örigen einer gamilie Beaeic^nen, toie bie Wtbets —
bie alten nbb. «pluralformen mic altf. dagos „^age'', hirdios „Wirten", fiscarioa

„grijd^er" mit nad^gewirft ^aben.

190. 3ttJ)i»f^feL ®a§ bie »ilbung einer Bal^Iform in hie anberc über-
trogen wirb, ift feiten, fommt aber anc^ öor. SBenigfienä tritt bie SWe^raa^Iä-
form manchmal aud^ als (ginaa^I auf, unb awor nid^t nur umgelautete ©ebitbc
tote obb. OBpfel, 4Frör4r> Ärüber, ©örtiter, fonbem aud^ gormen mit -ur
toic fd^weia. ÖBtger „®i". 95on hen pUen wie (Dräte (neben ©rat) ift ft^on
oben hie fRehe gewefen (187).

b) a)ie »cfd^ränft^eit biefcr SRittel.

191. %xo^ tl^rer 9}?annt9fatttg!eit reichen bte für hk 9J?e^rja§I§*

btibung 3U ^hott fte^enben Wxttd für il^ren Qtotd titelt ööUig au^.

S)enn fie ftnb in i^rer ^Sertoenbung ju fe^r befc^ränft.

1. S)cr Umlaut !ann an fid^ nur in fold^en SSörtern eintreten,,

bie einen untloutgfä^igen ©tamnt enthalten, alfo 5. 53. in üutter,
Hagei, flammer, nic^t aber in IDetter, Bdjäbel, (15!ebei, üreni^
JJferb (56. 58 B). 5llg 9J?e^r^eitgäeic^en fönnte er alfo für biefe

S3i(bungen nic^t in S3etrad^t fommen, unb er fommt aud^ ni^t in

öetrac^t.

§lber bie @prad^e toenbet ben Umlaut umgefefirt aud^ nid^t on,.

wo er möglich toäre, einmal nid^t in J^äHen, ttjo bie Ü)?e^rl^eit fc^on

anberg bc§eid^net tt)irb, toie in :2lrm, ©ag, Strolrl, ®raf, fran,
ßrot, €)^r, bann aber aud^ in SBörtern, too fie nod^ nid^t bejetc^net

ift, toie in iHPagen, haften, ©ulben, £ager, Daffer. 333enigften^

gilt ha^ öon ber ©c^riftfprac^e. ^ie SKunbarten öertialten ftrf) aud^

^ier »ieber anberö (192) unb beeinfluffen auc^ bie (SJemeinfprac^e

nac^ biefer 9?i(^tung. S)a^er gerabe ha^ (S^tpan!en in f^riftf^rad^*

liefen SSörtern »ie flerjog, JCudtfs ufro. (188).

2. 5lud| bie ^niDUttgen Reifen nirfjt über alle ©d^toierigfeiten

l^intüeg.

a) ^ie (gnbung -z ift äu§ lautgefc^id^tlid^en (Srünben (69. 70 11)

lieute in einer ganzen Dkilje üon SäJörtcrn nic^t mel^r üblic^, bei benen

fie bilbungggefc^id^tlic^ juläffig unb bere^tigt toäre: e^ ftnb ha^ bie
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me^rfttbtgen männUd^en unb gefd^Ied^töloycn SBörter mit einer ^a^^
tonfilbe auf I n r, toie Miex, dBngel, Bügel, ßügel, ^iemtn^
Segel, üeffer, iFetifter, fläugitjen, ®erabe in biefen TObungen
mad)t fic^ borum ouc^ gunäc^ft in ber äKunbart unb in ber Umgangs*
fprac^e ba« 53eftreben geltenb, ben Umlaut nad^ ÜJ?ög(ic^feit einaufü^ren

unb gu fagen ßöben, (J^ulbeit, fiäften, IDäaen, £äger, HPäffer;
^ager fagen barum 5. fö. and) ©exilier unb iöiSmarcf.

3n bcn obb. aJhtnbartcn föttt hai aumvttnht -t nun ober burd^gcl^enbd
ab (69 Slnm.) unb fommt aI3 ÜRe^raa^Iöjeid^cn überhaupt ntd^t me^r in 93ctra(^t:

man fagt iFlfdj, Ätetn, W)eg, ©efr^lrr in ber aKc^rga^I hjie in ber (Sin^a^l.

®orum ift anä) l^icr bct Umlaut in bcn einfilbigen |>oupttoörtem toic ®ag^
Arm, <8rflt (192) fo oerbreitct; anbemfottä tritt tk ©nbung -er an (y).

ß) ®ie (gnbung -en ^at ben 9J?angel, bajs fie gerabe bei allen

ben männlichen SBörtern, bie mit i^r bie SJ^e^rja^l hüb^n, in ber

©injo^I auc§ bie ÄofuS begei^nen mug: bes, bem, jöen Mxfien
ift üon bie, ber, beit iürflen im |)auptmort fetbft nid^t me^r
unterfc^ieben. S5ei ben tt)eiblirf)en SBörtern liegen bie ^ingc günftiger.

^ier ift -en in ber ©inga^l ja überall aufgegeben toorben: eingal^ligem

Bunge fte^t me^raa^UgeS Bungen gegenüber, ^ag toirb beä^alb
ber 3luSgang«pun!t einer neuen ©ntmirflung (192).

®ie|e ©orfteaung trifft aßcrbinöä junöd^ft nur für bie @c^rift[prad^e ju.

t)ie SKunb arten gc§cn teiln>cije nod^ jtüedmöBtger öor: fie entfernen j. 93. -tn
über^aui)t auS ber ©inaa^l unb überlaffen eg ber aWe^r^eit; fo fte^t im «ßfolaifd^en

einao^ltgen ßü „mU", ßvitk „SSrücfe" gleichmäßig me^raa^IigeS ßnmz unb
Ärtxfeje gegenüber, unb in @öeier ^ei§t c8 aud^ ßzxge (^?rx3) neben 5)ir4r»

t) ^ie ©nbung -er ift bagegen einjig 9)^e^r^eitgseid^en. ©ie
l^ot fid^ bemgemäS nid^t nur feit a^b. unb m^b. geit ftarf Verbreitet

fonbem fie ift ^eute nod^ mie !eine anbere ©nbung geeignet, bie

iWe^r^eit auggubrücfen. (Sie toirb aud^ entfpre^enb benügt (192).

N c) 2lb|lenung biefer aRängel.

192. ^ie heutige ©prac^e, oor aUem bie UmgangSfprad^e unb
bie 9}?unbarten, füllen beutlid^, menn aud§ unbemufet, bie ©rengen,

bie bie S3ef^rän!t^eit ber TOttel bem ^luSbrucfgöermögen ftedt, unb
fud^en biefen beengenben S^ong abguftreifen. ©ie öermerten babei oft

alte ©c^manlungen in (Sefc^tec^t ober giejion.

3undd§ft mirb ber Umlaut öermenbet, mo eg lautlid^ gel^t, in

me^rfilbigen gönnen toie iflPägen, fiäpten, üägen, firögen, Däf-
fer, £ttgcr, aber aud^ in einfilbigen mie IxmZf ®äge, ^unbe^
firöte, §ier mac^t mo^t immer bie rein munbartlic^e 9fiebemeife btn

Slnfang, bie ba« iKel^rl^eitS^je nid^t me^r !ennt (191).
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2So ber Umlaut unjulafftg ift, treten bie ©itbungen -en unb
-£r ein. -en luäiilen bie me^rfilbigen (männlid^en) SSörter auf -1,

-r na^ bem aWufter ber njetbü^en toie Kartoffel, ^irtjel, filapper:
fofagt man fc^on in ber(Sc^riftfprac6eau^i$tlBf«lii,BiB9eln, Pan-
toffeln, ilu0k£ltt(aucö fem.), Battbßrn,iFltttern neben Stiefel,
Btegel ufm.; munbartUct) fommen baju nic^t nur gormen mie Sd)ie-

fern(a^b.swm.),Ceud)tern,fonbernauc§öiIbungenöon®ef^Iec^t«(ofen
toie üeffern, iFen ptern, ilöbeln (bieö j. ö. bei ®. fetter, ®. gre^tag).

®ie einfilbigen Sßörter bagegen ücrmenben -er: fo Reifet e§ munb*
artlic^ öielfac^ gunäd^ft öon ©efc^le^tölofen ©tngtr, (Srter,
Ätüfher, flember, fetter, ßeiner, bann aber au^ — ent*

fprec^enb ben fctiriftfprac^Uc^en gormen halber, ©etlter, Sirau-
xtjer, £eiber, Haniier, üanner, O^ötter, Abgötter — öon
SÄänntid^en Steiner, jBänmer, iBüfdjer. 8"te^t ge^en fogar

meWiJHge ©efc^Iec^t^Iofe biefen SBeg, roieüäbi^er, HDageldrer ufm.,

unb barunter finb fetbft ©d^öpfungen toic Äinberdjer.
2)a§ ^bh. unb unter feinem ©influfe junädift bie norbbeutfd^e

UmgangSfprac^e öertuenben in biefen gätten oft bie (Snbung -g olä

fWe^r^eitggeid^en unb fagen fierls, Sungen», üäbdjeng. S^Iopftodt

unb Seffing gebraud^ten berartige S3ilbungen befonberg in OertrauUrfiett

©riefen (bie Cl&eneralg) unb fonft üor allem oon ouglönbift^en ®igen*

namen toic Setijs, ßoileaus, aber auc^ oon beutfc^en toie iöob-

tner«, ©elHeims; ^eute lieft man fie im gebrurften SBortlaut

taiferlid^er 9fJeben.

©tefc ettbitng ifl, tocnn nid^t ganj au öermcibcn, fo bod^ fci^r öorftd^tia

iinb l^öd^flcnjg in fjrcmbtoörtern au benü^en (189, 4).

d) %it 3)tcnflc bc3 ®t]^lt^UtooTtt§ (?rrtifcI8).

193. Sm ®runb genommen toären biefe Steuerungen boc§ nid^t

alle fo nörtg. ^enn in üielen gäflen gibt ita^ ©efc^lec^tötoort fd^on

ben Unterfrf)ieb ber ßa^fform an; fo hd allen männlicf)en unb bei

Tillen gefdjIecl)tg(ofen Hauptwörtern (ber:IiieHPagen,ba0:bieiFen|ter)»
5lber eg nü|t boc^ in mand^en gormen auc^ mieber an fic^ nW^, fo

beim S^ominatio unb 5lf!ufotio, unb beim Oenetio ber meiblic^en SBörter:

btefranibie iFrauen, ber iFraucber ^xantn* Unb loa^ nod^

toic^tiger ift, in Oielen 5lu«brüden ift bog ®efd)Ied^tönjort gar nic^t

i)or|anben unb gar nic^t guläffig (oljneiBegleiter), eine augbrücflid^c

Singabc ber a)?e^r]^eit alfo nic^t mögli^.
SWan begreift, ha^ fic^ bie Qpvaä^i gcrabc jold^er gfiHe »cgen m^ be-

fonberen Sßittcin umjc^cn tnufete, um bie SWe^r^cit bcutlit^ a« beaeit^ncn. Slbct

man mu6 bod^ aud^ toicber ^cröorl^eben , boB fie bomit oft bc3 ®utcn au
t>ia Qdan ^at, tn|ofem ald fie fettfl na^ htm heutigen ©tanb ber «eröältniffe
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bic HRc^r^eit fc^r oft bo))J)eIt, fiäu^Q fogar brctfat^ beacid&net, fo in bi« ©Ifi^«,
bl« ßSixmtt bfe WJälber, bfe «ätlit«, Ht ^äuppr (1).

e) 2)ic SRc^rja^ttilbung bcr fjrcmbtoörter.

194. 3)ie männlid^cn ^erfonenbcaei(|nungen l^obett meift -en: j. ^.
•ßattjoitk, Kekrut, lOafaU, ©Ijeologß, Statlpt, Doktor, §icr wie fonft

Bei bcr klaffe auf -or meift nod^ mit 2;oiitt>cci^feI: ©iktor:Doktörjeit, $)d^or
unb$)aptor:$)a|iorjen. ©elten ift -c: ^ihzlUf ©ßferteurjejiFrtf eure (209);

babei fc^wanft ber Umlaut, §. 93. bei ©eueral, ÄbmlraL Umgefel^rt ^abcu

bie mönnlic^en (Sad^beaeiclnungeu meift -t (tciltocife mit Umlaut): firl^all,

iSalkon, iJlalarfjit, — 3lltar; aber ou(^ -eu: flauet, ^Foliant, ©bellsh,
©ated|lgmus (ßatet^ismen). ^iHagnrt fd^manft jmifc^en beibeu SSilbung«^

weifen. Slnberc, au^ neuereu <Bpva^m entlehnte, finb unöeränbert: dBffair,

$)lafonb. 3)oc^ mirb gerabc l^ier in uuferer S^ ^i^ (Snbung -0 (193) üblich

:

^ffarja ufm. S)ie mciblid^en Sat^bejeid^nungen l^aben ebenfalls -en: Äepu-
biik, iHotion, ^ejUnltät, ßaftUka, »obe, Äottlfe (biefe toegcn beig-cin

ber ©inja^l, hai fie mit beutfd^en SBörtem mic ©abe, (J^re gleit^ftettte).

SSon hin gcfd^lec^tSIofcn grembtoörtem l^aben bie mit ©nbbetonung -e:

Alphabet, Diplom, He|ept, ©bfekt, :2lttrlbut, ©rottotr; barum !ann

man autif (Dbeure fagen. S)ie mit ben nad^tpnigen ©nbfilbcn -a unb -um
üerfe^enen f)ahtn bafür -en: Ülufeum, ©ijmnarium, Drama, iWtagma
(iMufeen, Dramen); hanaä^ bilbet man fonberbarerweife üon htm rein beutfc^en

^leinob auc^ €letnobien anstatt ßletnobe (nad^ mittellat. cleinodium). 3"
ßomma foHte bementfpre^enb fiommen gehören, ni^t Kommas. S)ie lateinifd^c

SWe^raa^Iöenbung -la ttjirb in -ien öerbeutfd^t: ^Forft^ten, ^nftgnlen, ^e-
preffaüen. 5Weufran§5fifd^e2Sörter bleiben oft unöeränbert, ober fic ncl^men

ha^ neue -a an; Äat^t» iHilien, 3eu.

in. ®ie ÄafuSformen (gälle).

a) 2)ie SSilbungSmittel (Snbungen).

195. ^\e ftorfe unb Me fdjtoac^e ^latoanbluttg. ^ie

gormen . ber öerfd£)iebenen Ä^afu^ toerben bei ben ^aupttüörterit in

erfter Df^ei^e hnxi} ©nbungen bejeidjnet. 2)a!^ toiU freilicCi ni(f)t be-

fagen, ha^ jeber einzelne gaU jen)eil§ feine eigene (Snbung \)ättt. SSiel*

me^r finb nur no(^ njentge gaflformen burc^ (Snbnngen ouSgejetc^net,

unb barum !ann man ^^nt^ auc^ nur jur 9^ot na^ ber 3)?annig*

fattigfeit, mit ber bte§ nod^ gefd)te]§t, bie §auptn)örter einteilen in

ftarfe unb fc^ttjad^e (182).

®ie ftarfe ^Ibmanbtung l^at in ber ©nja^I nur noc^ eine ober

§toet (Snbungen. Sm (SJenetiö tritt -es ober -s an (®tfr^ßs, ^tfdis);

im ^atiö !ann unter getoiffen Umftäuben -z erf(feinen (Sifi^e),

fonft liegt ber reine Stamm oor (®ifd)). 511^ S^ominatio unb 5{!fu*

fatto bient überhaupt nur nod) ber Stamm (f^tfrij). 3n ber SKe^r^
ja^l öettüenbet man bie einmal übli^e SO^e^rja^I^form aU 9?ominatit),

©eneliö unb TOufatiü (Itfdjß); nur ber ©atio fennt nocf) bie Snbung
-n (tifdjen, Regeln).

®üttetlin, ?>ie beut)(J)e Spcactje bct (»egcnroari 14
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196. ^ifditt oDer ^ifi^«* SBann ber ^enetU) mit -tB ober mit -s, unb
wann bcr ®atiö mit -e ober enbungSIo« geBilbet tocrbc, läfet fi(^ nid^t einfach an-
geben. Senn bic lautgelefelit^c ©ntwicflnng, btc im Satio baä e nur nod& ftimm-

^often »erfd^Infe- unb Üteibelauten om (£nbc einfilbigcr SSÖrter erholten ^ötte

(69), ift burd^ SSecinfluffungen Oerfd^iebener 9lrt jtart geftört toorben (70 II).

.^eutc ift cttta allgemeiner 93rau(^, hinter bcm t, m, n, r nod^toniger 6ilBcn

Hi z im SJatio unb im ©enctiö »egaulaffen (llogeliiOogelß, Älttier:Äitter«,
ßobßn : ÄobienB). hinter anbern 3'iad^tonfilben unb in fle^enben
JRebenöorten (crjlarrten ®rmeiterung8gru^|)en [407] unb artifellojen ^uäbrüden)
fep baS t gett)5§nli(^ ou(^ (Äbfrijl^be, Monats, :ÄbenbB, ßönlgs, »eiitis-

tags, im Heid|Btag, g^rabenmege, in Stit unb IDalb, aus Born), ebenfo

no(^ SSofalen Ö»«ot ®l, am See)» ©onft ge^cn bie berfd^iebenen ©cgenben
unb in biefen ©cgenbcn ttio^I bic einzelnen SBetool^ncr toieber üerfd^iebcnc SBege:

eg fommen fo bes iSanmcs unb iBaums, ttm iSaume unb iSanm neben-

einanber oor. 3n Oberbeutjd^Ianb, mo man äber^aut)t W nachtonigen ©ilben

nid^t liebt, ift \iCii z mo^I faum mel^r äblid^, unb nur bie ^nle^nung an bie

(Schrift ermöglicht ^ier eine gorm »ie ^o^z, %\t ©enctiöe, bie über^au^t ja

jlar! aufeer Öiebraut^ fommen, fmb fjier faum mel^r lebenbig, unb toenn fic nodb

gebilbet »erben (s Mt\t^% 183), benu^en fie nur bie ®nbung s.

S)ic fc^ttjad^e Slbtoanblung befi|t übcr^au:|}t nur nod^ pm
gönnen. ®ic eine, bie ©tarnmform beg SBorteg, bient afö ein*

japger SBerfaH (iFürpt); fie gel^t jutoeilen auf -t aug, \>Qi% nton

beSfjalb aud§ oft mit jtDeifelfiaftem Oied^t alö ©nbung biefeg gaUeö

anfielt (finabe)» S3ei einigen fann infolge eine^ bie Siegel aud^

toieber gerftörcnben SluggleicftiS (701) ba§ e beliebig erfd^einen ober

toegbleiben, fo bei ialk(e), iFlnk(e), O^efelKe), ®djfW, Ärljenk(e),

Bxl;fi^(e).

5tlle übrigen gormen gelten auf -zw aug (jFnr|tßn, finaben)»

Sn ber ©njal^l fann man ha^ at§ (£nbung be§ gttjeiten big oiertcn

gatteS gelten laffen; in ber SWe^rja^l erfd^eint eg bem l^eutigen S3e*

trad^tcr eigentlid^ nur al§ SKel^r^eitgäeid^en, nic^t aud^ alg öejeid^nung

einer gaUform. ©efd^id^tlid^ barf man eö toeber für ba§ eine nod^

für bag anbere anfeilen; benn im ©runbe ift bei biefen SBörtem bie

ganje ©nbung -bh, ebenfo mie \iCi^ -z be§ Sf^ominatio«, nur ber 5(u§*

gang be§ Stammet, unb eine_ gallenbung ift ebenfotoenig erhalten

ttjie eine SJie^rja^lgenbung (ügt. gr. iroifi^ev-s? unb lat. hom-in-es, 184).

b) S5ie SKcngel ber biSl^erigen (Einteilung in jlarfe unb fd^toad^e ©ubjlantioc.

197. ^ie gratifd^te ^atoanblung. (Senau genommen leibet bie bis-

l^erige Übung, bie ©ubftantioe nad^ ber Slrt i^rer ©nbungen in jiarfe unb jt^wac^e

einjuteilcn, an mond^en SKöngeln, fcttft für bcn, ber fid^ blinblingä au] ben n^b-

(Stanbt)unft fteßt. 2)enn eine SReil^e toie ®tjre ; ®ljre : QB^re: ®i|rc finbet

barin feine ©teile. %\t\z fjormen ^abcn meber bic fjaßcnbungcn -es unb -e,

nod^ l^oben fie in allen fjallformen mit StuSnabmc beö einjal^Iigen SBerfallg W
©nbung -en. Sie l^oben oielme^r feine @nbung. 3Kon m^^it alfo nod^ eine

britte Älaffc aufjienen. ®a3 l§ot man in ber %a\. aud^ getan. 9Wan ^at öon
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einer gemifdöten WnoaxtblmQ Qi]pxi)äim unb ha^u hie SBörter gered^net, bte
tu ben meiften Äafu3, jcbcnfaüS benen bec aRe^rja^I, btc (gubung -en anfc^en,
banebcn aber au(^, bcfonbcr« in bcr einaa^I nnb §!er toiebcr icbenfatt« im
©cnetiö, bic enbungcn bcr ftarfen ^auptwörtcr berttiertcn. SBörtcr toie Strahl,
®^r mürben bonn nat^ biefcr gcmif^tcn abtoonblung gc^cn. «bcr ein 53eifpicl

toic ®lyrc bringt mon out^ ^icr nid^t unter. @S bleibt nur übrig, biejcS ent*
toeber in ber @inatt^I auäi für „flarf" anäjugcbcn, trofebem i^m bic ©nbungen
-e« unb -e fehlen, ober feine ©inaa^I als enbnngälog unb unoeränbcrlit^ , un-
obttianbclbar au beacid^nen.

198. ®efr^lc^tad|cö, a) Urfprünglid^e Scr^altniffc Urf^rünglid^
Rotten afle bicr ÄofuS in ber ©inao^l unb in ber aRe^raa^I ic eine bcftimmtc
(Snbung, frcil«^ oft bei biefcr SBortnaffe bicfc, M iencr SBortMaffc lieber iene.
»eint öeginn ber gefi^ic^tlid^cn 3cit ift haS »crl^ältniS f(|on ctwaS gcjlört.

3n ber einaa^l follen «Rominotiö unb Slffufatib mciftcnS a«fantmcn; nur bei
ben geft^Icd^tigcn n«©tömmcn ift bcr cinaoi^Iige ißominatiö no(^ öon Um cnt-

fpred^cnben Slffufotio gcfonbcrt (o^b, hano:hanun, zunga:zungün); oud^ bei

ben eigcnnamcn trat ein bcfonbcrer Sluägang mit -n an (gotan „©ott").
3m einaeincn gingen bicfe bcibcn gföflc je nac^ ber Slrt bcr ©tommbilbung

gana berfc^icben auä, auf »o!aIc »ic auf Äonfonanten (tag, wort, hirti, gSba,
fridu, hSrza).

S)er (Senctiö ^atte bei ben meinen mönnlid^en unb gcfd^lcd^tölofen SBörtcm
eine (gnbung -es, mit Slugna^me bcr n-@tömmc {af)h. tages, gastes, aber haniD,
hSrzin) unb bcr SJcmjanbtft^aftgnamcn ouf -er (fater); aud^ bic »eiblit^cn
©tttmmc toid^en ah (göba, ensti, zungün, höhi[nj).

3m 3)atib ftanb meift -e (tage, worte, hirte, gaste), ober cä lag ber
Stamm bor (fater, hanin, zungün, höhi[n]). Slud^ ^ier gingen bic aBciblid^en

teiUoeife eigene 9Bcge (g6bu, ensti).

3n bcrSKc^raa^I maren toicber bcr9iominatiö unb bcr 9lffufatib gleich, unb
a»ar o^ne SfuiSna^mc (tagä, gSbä, gesti, ensti, hanon, zungün, hSrzun,
höhl[n]; wort, lembir). Qm ÖJcnctiü ftanb -o (tago, worto, hirto, gesto, ensto,
fatero; hanöno, zungöno, hSrzöno, aber audi gSböno), im 3)otib ein SluSgang
auf -m (tagum, hirtim, gSböm, gestim, hanöm, zungöm, hSrzöm, höhim),
m^b. auf -n (tagen ufro.). @r|l in jüngerer Seit tourbe aud| bcr 2)atio bcm 92o-
minatib unb Sllfufatib angcglid^cn (alcman.*franl. be fitnber, be Äeut).

3m tocfentlid^cn bleiben — abgefcbcn babon, ba§ burd^ bic \p&ttitn 9lb-

f(^toä(^ungen ber nachtonigen »ofale mand^c formen a«f«ntmenfaaen muffen,
bor aOem bn ben n-Stömmcn (m^b. aße^rsa^l 1—4: hanen, zungen) — biefc

»ec^filtniffe aud^ immer fo befielen; nur l^oben fi^ bic bcrf(^iebencn SBortrciöen
ftar! untcreinanber beeinflußt, unb at»ar im Sflhh. früher aK im ^b.

199. b) S)ic9JtännIid^cn(3JiaSfulinc). einmal ging bei ben a-©tämmcn
m^b. im cinaa^Iigen ©atio hinter 1, m, n, r bic ©nbung e oft bcrlorcn, bcfonbcrS
nad^ einem Stamm mit einem furacn SSofal ober nad^ einer nad^tonigen SIbIcttungä-

filbc (stil, nagel, vischer, aber burc^ 9lnglci(^ung auc^ langfilbigeä kräm; 69).

S)aburd^ fiel bcr 2)atio mit bcm «Rominotio unb bcm Slffufatio aMfömmcn.
9hin berührten fid^ aber bic a*6tamme mit n-STblcitung, alfo f^rormen auf

urgerm. -na- xoiz wajana- „2&agcn" — toic bor^cr ft^on in anbcrcn formen,
fo ic^t aud^ noc§ in biefem S)atiö — mit ben fd^toat^en mönnlid^en ^oubtroörtcm
(wagen : graben). 2)a8 gab im 9K^b. unb SKnb. auf bcibcn edtm 3tnlafe a«»"
entgicifung. 9Kcift bcriicf ber SSorgong fo, ha^ afle fd^ttjod^cn ©ad^Bcacicbnungen
au ben ftarfen ^auptttörtctn ^erübergeaogen mürben unb audf im einjal^Iigen

14*
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Slominotiö noc^ nn -n «nb im ßJcnctio -na annahmen (ßaiketi, iBogen,

ßallen, ^Brunnen, Daumen, ©arten, i^nft^"» iänorljcnwfjii. < o^b. balko,

bogo ujtD.). 9Iu(^ tieiite ift bie SSewegung ntc^t obgcjc^Ioffcn: ©laube, i^aufe,

«ome, tUlUe f^wanten no^, efcenfo ber U'©tamm irriebe, ber erft na^»

träglit^ gii biefcr ©ruppe trat (204). 5)ie Scjcid^nungen leben ber 2Se|en blieben

aber [c^iuad^ (ßube, finabe, ebenso ^ajiipz)) jo !onntc ftc^ ein Untertrieb

^eranöbilben äwilc^en iFranke : 4Fr anben, Kappe : Wappen, Äump : Äumpen,
©rapf:©ropfen.

©ieje äJeroegimg machten ober au^ einige fd^wod^e ^o«^ttt)örter mit,

junctc^ft me^rfilbige, bie fc^on im aBerfott i^r -e fiatten öerlieren muffen mic

ßefen {ai)^. bösamo, m^b. beseme imb besem), Datter, ^abzii Cetdjnam
(69. 701), boun auc^ einige einfilbige wie iBlt^ (mf)b. blitze, ®en. blitzen),

£en|, jÄärj, 4Wonb (108b 2), ,Stern. Scmcrfenäroert ift, \>a% hierbei aud^

SSeseiinungcn lebenber SBe|en beteiligt finb toielnn)alt,(JIBinriebel,^cr?og,

iSalinmart, Öaner, (!&eDatter,ii)ettei:, iJarfjbar, bann^er'r, (föraf, :Aar,

^a^n, 4?aU (ben jPalk, ec^iüer), Sdjman, iidjelm, ©ropf unb ^nmVi hit

jeftt im einzeln freilid^ wicber öerjd^ieben iibttonbeln (204).

SSiel feltener mürben ftarfe ^auptmörter mit einer n»9lbleitung fd^mod^,

mic n^b. ^eibe unb CTljrxli (o()b. heidan, ml^b. kristen), ober gar anberc mie

©enoffe {af^t. ginö?, nad^ Öoefelle?) ober je^t i^elb (m^b. helt, ®en. beides:

204). 3n biefe 93ewegung finb in nl^b. 3cit auc^ einige fruf)er ftorfc SBörter

geaogen morbcn, beren ©runbform auf -e ausging: einmal iQirte (m^b. hirte,

®en. hirtes), bann aber aud^ 4Frlebe unb ttüAen {at)t}. rucki, mf)t>. rücke,

n^b. jurüdi unb ^.utHraA), bie beibe mie ßalken im ©enetio -a angenommen
^abcn. ©onft ogl. jum ^Irfdjen (na(^ ©r^fen, Sdjraanen ufm.).

2lud^ bie r-©tämme mie Öater »erben feit af)b. 3eit in bie ftarfe a»9tb-

»anblung l)inübergebröngt; nur in ßnfammenfe^ungen wie JiJaterlanb lebt ber

alte (Senctio (ml^b. vater) aud^ ^eutc noc^ (103,2). SJereinaelt fte^t iMann, hai

nif)h. nod^ ftarf öom ©emö^nlid^en abmeiert; eö befommt cbenfo mie iOater fd^on

af)\>. im siffufatio bcj^ ©ingularä — mie man meift gloubt, oon t>m Eigennamen

(198) — einen Slu^gang n (al^b. mannan mie n^b. iOatern; 204), mirb aber

erfi n^b. bon bem j^öufigen alten ^luralbatiö auä in tk flitif)t ber fc^mad^en

2Börtcr übergeführt.

200. c)S)ie@ef(^Ied^täIofen(9?eutra). 2)ic gcfc^Iei^tälofen fiaricn 2BBrtcr

aerfaUcn feit alter 3eit in a*©tämme {afi'b. wort) unb in |a»©tömme {al)\). richi).

53ei ben a*6tömmcn mar ber SSer-SBenfaQ enbungäloä, Ui ben f^'^tömmcn
fottten bie furafilbigen eigentlich feine ©nbung, bie langfilbigcn bagegen bie

©nbung -i §abcn (altf. net „^t^", riki „9ieid^")- 2)« fd^mac^en SSilbungen gingen

auf einen SBofal auä (a^b. herza).

Songe unb furje fa-Stämme. Sunääi^t beeinflußten fic^ bie SluSgänge

ber beiben ©rupfen ber ta»©tömme, beren gormen fonft gleich toaren: bas.

•i mürbe ouc^ auf bie Sturaftömmigen übertragen. Slber möf)renb hai 9'Jbb. haid
langfamer ocrfäl)rt unb ben S5ofal erft in mittlerer ^cit go^lreid^er antreten laßt

(altf. bed „S3ett", net „^e^'% ift im Sl^b. taä -i fd^on ooUftönbig burd^gebrunger.

(betti „58ctt"). 5)iefc (£nbung ge^t aber fpöter, nad^bem fic ju -e gemorbeu

ift, mieber bd aßen SBörtern oerloren, bie eine SOf^e^rsa^I bilbcn. 93ei biefeu

mürbe fie in ber aKc^rja^l eben aU aKe^raal^löaeid^en gefügt unb bemgemöß in

ber einaa^l alS f^einbar unge^rig meggetoffen (filnn, iBett, iSeldj auS m^b
kinne, bette, riche). Slber bei ben Sammelnamen, mo biefer (Srunb nic^t

oorlag, fonntc fic^ baS -e erholten (Qöeblröe, ©etöfe).
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©tarfc unh fd^toad^c ja-Stämme. SlnbcrfcttS Bcrfil^rtcn [lä^ ö6er feil

ber nt^b. ^eit, too bie SBofale -i unb -a Beibc in -e awfommengefallen waten
(69), bic ftarfcn |a»©tSmmc mit ben fd^hjad^en gönnen. 3)annn treten Ange,
ilPange, ^crje unb ©Irre in ber einjol^I gur ftorTen SCBttonblung ü6er, unb
(Dtjre unb ^erje öcrüeren bofiei nod^ i^r auäloutenbeS -£. 5)ie SBörter Äug«
unb ®ljr ftnb l^eute in ber ©inja^I nur noc^ jtar! BeugBor; öon -i^eri l^aBen

fit^ gttjar nur bie fd^toad^en formen erhalten, oBer ber SBeffenfatt l^at na^ beut

SSorgang ber ftarf gcniorbenen ntönnlic^en n-S3iIbungcn toie (buube nod^ ein

-8 angenommen (-^erjens). löange iaf)\), wanga, m^b. wange n.) enblid^ ift

äi^nli^ Wie IIP äffc u. bgL (187) üon ber SKe^raa^I au8 fd^Iie&Iid^ »ciBIid^ ge-

worben.

201. d) 2)ic SBeiBIid^en (fjeminine). 93ei ben weiBItd^en SBörtem
fommcn aU klaffen in SSetrat^t bic jlarfcn ö- unb fö-(Stamme unb bie t-@tctmme

(afih. gSba, sunta unb kuningin, anst unb stat), femer hit fd^wad^cn n-©tomme
(zunga, höhl).

Sn ber ältcften ßtit gingen Bei ber flarfBeugenben Älaffe Bcinal^e alle

Äafu3, ber ©inja^I wie ber aKe^rja^I, auf einen SSofal ouä. S)aBei fielen not^

manche ^formen a«fantntcn: ber S'Jominatib unb ber Slffufotiö in Beiben S^^^'
formen Bei aüen Äloffen (gSba : gSbä, anst : ensti),'ber ®eneti0 unb ber ©otiö

ber (Sinja^I Bei ben t-@tammen (ensti); eS wichen nur aB ber mel^raol^Iige ©enctiö

Bei oKen 9lei^cn (göböno, ensto), ber cinaa^Iigc Sfleminatio Bei ben me^rfilBigen

fö-©tämmen (kuningin) unb ber einao^Iige (Sienetiö unb 3)otio Bei aUm iJ-Stömmen
(2. g6ba, 3. gebu).

Sei ben fc^ wachen ^au^twiSrtem ftanb bem einaöi^Iigen 9?ominatiö, htx

auf einen SSofSt ausging (zunsra), in ben üBrigen fjormcn ein 5tu§gang auf -n

gegenöBer, ber wenigftenS nod^ in ber Öltcren Seit na(^ ben öerfc^iebenen fjöffcn

feinen SSofal wed^jelte (2. 3. 4. 5. zungün, 6. zungöno, 7. zungöm). 93ei ben

Tn-@tämmen fanb fd^on ein regeUofer 3ufommcnfaa ^tDi\äitn ber n-Iofen gform
(höhl) unb ber n-ent^altenben (höhin) ftatt.

1. 9luggleid^inner^alBber|ö-unb berö-$flaf|e. 2)ieje fjormcn werben
im ßaufc ber ©ntwitiflung aBer tmmet mc^r aneinanber ongeglid^en. 3""ö«^ft
ft^winbct ber Unterfd^ieb, ber nod^ inncr^alB ber ftar!cn StBwonblung
awifd^cn him 0Jominatiö unb bem Slffufatib Befielet: Bei ben fö-Stömmen gelten

Beibe fjormen (kuningin unb kuninginne) Bolb gtcid^mä^ig filr Beibe Äafuä,

auerji im §b., bonn aBer aud^ im 9^bb. ©Benfo werben Bei allen fi-aSörtern

nod^ ber ©cnetiö unb ber S)atit) ber ©inao^I mitcinanber bermifc^t, fo ba§
f(^Iie&Iid^ Bei aßen ftarfen SBörtem ber einen SBer-SBen^gorm nur nod& bit onberc

SBeffen-9Bem-i5orm gegenüBerfte^t (al^b. g6ba : gßbu).

2. Sluögleid^ inner^alB ber i-ÄIaffe. ^n ber ml^b. ^eit, nod^bem alle

nad^tonigen ©elBftlauter in e aufammengefatten finb (69), bedcn fid^ ouc^ biefe

Beiben ?5ormen loutlii^ öoHfommen (gebe), ^[nfolgebeffcn Beginnt ic^t aud| ein

9luägleid^ in ber (Sinaa^I ber t'Stämme: aud^ l^ier werben entweber bic formen
bcä ^ominatibä unb 3lffufatib§ aud^ für ben ©enctib unb 3)otib gebrandet (firaft),

ober umgcfe^rt bic fjormen beä (Senetibg unb 25atib§ aud| für ben 9Jominatib

unb srffujatib (Ölütß, CBul^, Ääule, ffildrc, ßtläjUt QBnte, ffeirfje, ®e-
fj^trfjte ufw.). Oft entftel^cn fo gana neue SBörter, a- S5. Stätte ncBen Statt,
^&\fx\t neben iFatrrt (184). @o crflärt fic^ auc^ ber crftorrte ®cnetib in ber

3ufammenfe|ung ©änTeblume (108b 2).

8. 3wfommenfan ber ftarfcn unb fc^wod^cn fjeminine. SBit^tigcr

no(^ ift ber 3ufammenfatt, ber fd^on frül^c awif(§en ben ftarfeno-Stämraenunb
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ben «-©tfiintncn jicttfonb. (5r tturbe l^crbeigcfü^rt butd^ bie ®Icid^]^ett be8 Fio-

niinatiög bc« ©innular§ (gßba : zunga) «nb beö ©cnetiöä wtb bcö S)Qtiö3 bcg ^lu*
roI8 (göböno : zungöno, gSböm : zungöm) unb na^m im Saufe ber 3cit immer
gröfecren Umfang on. gunSd^ft traten Ut ü-Stömme aur fd^toad^en Stttüonblung

über, befonberä im ®enettö «nb im 2)atiö. 2)icfer 3wfiönb i^ in btelen heutigen

obb. unb mb. 9Waa. no{^ erhalten, ober iaS -n \% »ie im ©a^r.-ßjir., au(^ in

ben SaäerfaÜ übertragen »orben (anf ber Straßen, h\t ®lflA«n). Qn anbent
SKunbarten toieber, j. 85. mittelbeutjdien, «nb banat^ in ber ©e^riftf |)ra(l^e

bringt innerl^alb ber ©injal^I bie jlorfe STbttjanblnng bor, fo bafe l^ier eine porfe

©inja^I einer fc^»ac^en SWe^raa^Iäform gcgcnüberilel^t (®abe: ©aben). Shjr

»ereinaclt erhalten fic^, abgefe^en öon S«fonimenfe^«ngen »ie Straßenftanb,
ÄrftAengelänber (103, 2b), in ber ©d^riftfprac^c «nfereä 3a^r^«nbertg \^toaa^
Sformen toie anf (Srb]en, fitrrlr« nnferjer lieben 4rvanttL

IV. 3wjömmen|teII«ng beä heutigen gormenbejlanbeÄ.

a) SKnjlerbciltJiele.

202. ^ro| aaer©d§tDicrigfeiten (197) empfiehlt e« ftc^, bic^rimm*

fd^c (Sintetlung in ftarfc unb fc^tüarfje SBörter aud^ ber ^arfteHung ber

heutigen SSerpItniffe jugrunbc ju legen, gumal ba ftd^ eine anberc

!aum finben liege, bie rirf)tig, einfad^ unb überftd^tlid^ gugleid^ toarc.

3Bir «nterfd^ciben ba^cr im folgenben (©. 215 f.) a«d^ eine flarle «nb eine

ft^toad^e ?lbwanbl«ng. 3)aran fe^Iiefeen roir al§ fogenannte „gcmifd^te" Slbtoanblnng

Seijpiele, in benen fid^ bie flarfe «nb bie f(^roo(^e ^Ibtoanblnng nebcneinanber

»crfinben. S^^ befferen Überfielt fotten bobci bie formen, bie cntweber «n-
ameifel^aft fiarl ober nnatoeifel^aft jd^road^ finb, b«rd^ fetten SJnid ^eroorge^oben

»erben (STlfifie«), njö^renb bie enbung^Iofen fjormen in ber gcttjö^nlit^en Slrt

ber S3ci|pielc gcbnicft »erben, ©onft »gl. 174.

aSenn einjclne SBörtcr tjon ben allgemeiner oerbreiteten Slbmanblnnggarten
abmeid^en, »irb hai in bcm Serad^niS ber ©d^»an!«ngen ongegeben (204).

b) 3)je ©igentümlie^feiten ber einaelncn aJhifter.

203. a) Unter \)m mannlid^en SBörtcm ber jlarfen 2>eUination ifl

dlfx^ ein S3eifj)iel für bie große SKaffe »on »ilbnngcn, beren Btamm nid^t

-er, -el «fm. l^inter fit^ ^at «nb ni(^t «mlawtäföl^ig ift (bie alten a-©tämme,
184); iBai^ ijl SJhifler für bie Stbh)anbl«ng ber einftlbigen formen, bie Umlaut
onne^men (bie alten t-©tomme, 184. 189); mie Hitter ge^en alle «mlautölofen
SBörter mit bem nachtonigen 9l«Sgang -er, -el, mie halben alle «mloutölofen
mit htm nad^tonigen Sluggang -en, -em; toie ©arten alle «mlautenben mit
bem Sl«8gang -en; »ie ttagel oUc «mla«t8f öligen SBörter anf nad^tonige«
-el, -er; mie ©et{t einaelne «mla«tö«nfS^ige SBörter, bie i^rc SKe^raa^l auf -er
bilben (188. 189. 191. 192); toie «Jolb einige »eitere SBörter ber 9lrt, bie i^ren

6tomm umlauten.

®ana ebenfo tierteilen fi^ bie ®cfd^I ed&t

8

lofen auf i^re einaelnen Älaffen;
nur liegen ^ier bie a)inge »iel einfacher, »eil ber Umlaut babei »eniger in iBe»

tratet lommt.

»ei ben »cibli^en SBilbungcn bertritt bad aRujier fienntnl» bie ftar!en

»örtcr, bie feinen Umlaut annehmen (alte tÄ-©tämme, 184), i^anh bie ftlaffe
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betUmloittgfä^iöcn (alte l*©tämme, 184. 189), unb ©odrter barunter iricber

bie iJormen mit nad^tonigem -er.

b) Unter bcn S3cif|)tclen für bie fd^toad^e SlBttanblung öertrttt 4Förft hk
Äci^e ber männlichen fjomtcn o^nc ©nbungS-e im. cinao^Iigcn SBerfoÄ,

finabe bie afJeil^e berer mit einem fold^cn e.

®ie toeiblid^en SBörter [teilen nur mit jttjcifel^after 93cre(i^tigung l^ier unter

ben fd^wac^en ©Übungen. ®a nur bie SRe^rao^I fc^hjad^ ifi, hk ©inaa^I aber

enbungSIoä/ fo borf man fte ebensogut ju ber gcmifc^ten Stbtoanblung rechnen,

jumol ha ge|d|id^tlid^ bie enbungSIofen t^ovmtn frül^eren ftarfen 93ilbungcn ent»

i^j^red^en. 3lut mit 9iücfftd^t auf bie fonjl öblid^e Einteilung finb fie l^icr belaffen

worben. ^m etnjelnen ift irr au ein SJiufter für hk groBe HKaffc ber toeib-

lit^en SBörtcr, hk nid^t burt^ttjeg flarf gelten, Si^arijtBl für eine befd^rönftc

Slnja^I bon 59tlbungett mit nachtonigem -tt, -iL Sieben iFrau ^cftte nod^

al§ bejonbereS SWufter ein SBort etwa" mie 4Fa^nß aufgeffil^rt merben fönncn,

»eil l^icr ber cin^al^Iige S'Jominatiü nod^ ein (Snbungä-ß aufmeifl. S)a aber biefe

Stbweid^ung bebeutungäloä ijl unb bie ^cr^öltniffe l§ier aud^ nod^ gcrabefo Hegen

mie bei htn entf^rec^enben äJ^ännlic^en (iFür|t, €nabe), barf man auf ein

»eiteret, felb^önbigeS SRufter ber 9trt üeraid^tcn.

c) ^ie SBörter, bie aU SSeif^iele ber gemifd^ten Stbteanblung bienen, gelten

in ber Sinja^I unjuieifeli^aft ftar!, in ber 'SStt^x^a^l fd^mad^. @ie »eifen

alfo eine regelmäßige 2)?if(^ung auf. S5on SBörtem, bie in biefer ^infid^t feine

folc^c fc^orfe Sttgrenjung jeigen, mirb bei ben (St^toanhtngen bie 9lebe fein (204).

c) (Sc^manlungen hd einzelnen SBörtern.

204. Sin^elne 9B5rter fd^toan!en ^(utt nod^ in getoiffen f^ormen.

©ei einer (Srujjpe, bie frül^er ganj ber fd^mad^en 3tbft)anblung gugclöörfc,

gel^t ^eute nur not^ bie SKe^rja^I fd^toac^; in ber ©ingal^I finb, nod^bem ber

SJominotiö fein ©nbungS-e berloren i^at (199), bie ftarle unb bie fd^njai^e S3eu»

gung nebeneinanber üblit^; 8« hk}tx ©ru^j^e jä^Ien bie äßörtcr ßär, ©djs,
5pa^(bteS*pa^e, ©ödfingf), Hern, ^Untertan, ^Iladjbar, <8att£r,([5er)atter

unh je^t aud^ fi^on ßai^zT unb ^ommn; ®bjer|l unb ffinmp finb ^ier e^ct

ftar! alä fc^toad^, ^9elb ^öd^ftenS nod^ im ®atiij ober Slffufatib ftarf. ©eiiWar?
fann bie f(|tt)ad^e ^bn^anblung l^eute als beraltet gelten.

Slnbere ^ahtn ©o^Jb^Iformcn nid^t bloß in ber ©inaal^l, fonbem aud|

in ber SKe^rsa^l, fo ©retf, IJapagel, $)fa», Star unb Ätrou^, femer

^age|iol|, aber au(^ ©reta; bei iSurfdj mirb bagegen bie fd^mad^e gorm
immer i^äuftger. S9ei iForft unb Maft fc^ujanft nur bie SWe^raa^l, toä^renb

bie ©in^a^I ftarf gel^t; ebenfo fie^t e§ mit ben SWagfuIinen unb S^Jeutren auf -cl,

»ie 4iau2kel, Ättefel, Stummel, JJantoffßl, Btegel, Möbtit unb benen

auf er wie iFlitter, Banber, ©rfimmer, unb munbartltc^ toenigftenS aud^

foldjcn wie £euditer, Sd)tefer, iFenjler, ^Bleffer (192).

S5ci einer onbem ©ru^pe l^at ber einja^Iige Silominatib nod^ !einc fcfte

@efialt, bei iFrltbe, irnnkc, (©ebanfee, ©laube, ^anfe, Harne, Same,
Schabe, ^ÜPlile. S3ei biefen urfprünglic^ fd^toac^en SBörtern ift gu bem ein*

japgen SSerfaU auf -e nac^ htm SWufter bon ilPogen toie bei <8alhen, ©orten
(199) eine neue Sorm auf -en (Hamen, Sdroben) unb ju biefem -en*9?omi-

natiö toicber ein neuer ftarJcr ©enetio auf -ena (Hamena, ©laubena) ^inju»

gebilbct »orben. Slber jum Untcrfc^ieb bon ©orten finb ^ier bie beiben Sfiomi-

nattbformen no(^ nebeneinanber gebräuc^fic^.
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i^exi bagcgcn ßcl^t im ßanaen nod^ fc^toad^; nur im ®enctiö bcr ©iitja^I

^at ed toie bie Söttet (Diattbe, iFnnhe an bie alte fd^toac^e (Snbung -en

(ferjen) no^ bie |lat!c (-a) angefefet: ^erjena.

SInbeteS erflärt ftc§ bageßen auS bop|)cIter ©tammbilbung. @o ge-

l^öten iFelfena unb Ädjredeng eigcntli(| nic^t §u iFfils (doot irels |um
jWeer, aufiFelB gebaut) unb Ädjrexk (im 5it|reA), fonbetn au ben fjormen
jBreiftn unb Sr^teAen.

©onjl fommen fjotmctgcntümlid^feitcn nur nod^ »crcinaelt Bei getotffen

SJertoanbtf d^oftSBeacit^nungcn bot. ©o ctfd^eint bon Dater in bcr Umgang«-
fptad^c beä SRotbenS ein S)atiö unb SlHufattü iOatern, bcr nad^ ben ©igcnnamen^'
gcbilbet ijl (198. 208). 2)ic|eS iOatern ^at aber toieber ^Unttern nac^ fi^

geaogcn. SJcrbrcitctcr ijl ein (SJcnetit) ouf -a bei ben Äciblid^en SBörtem ^Mutter,
dbto^mntUVi ®antB in SSerbinbungen toie ÜÄutters ®rab, ©roßmuttera
flau«, too ber SBcffenfott olfo bor feinem leitcnbcn ^auptmoü fielet unb hai %

fojufagen bie ®ru|)pe aufammen^alten muß. ^ier »altct offenbar bcr @tnflu&
bebeutungSbcrtoanbter männlid^er SBörter mic löater, firuber ober gejd^lc^td-

lofer toie ©rogmütterriren, unb cä bcrgleid^cn fi(| biefc fjormen mit ben cnt*

f|)rc(l§cnben ©Übungen bcr ttciblid^cn eigennamen toie dBlfea (208).

a)aB ber allgemeine ^attungSnome üann in ben 3ufammen|c|ungcn
femanb unb ntemanb im 35atib unb im Slfhtfatib neben ttn rcgelmcfeigcn

©Übungen femanb, ntemanb nat^ Um 9Jhi|lcr bcr ^onomina (gürtoörtcr)

unb ber Eigennamen neue fjormen geft^affen i^at, bie auf -cn, im S>atio aud^

nod^ auf -tm auägc^en (9(!fufatio niemanben, 35atiö ntßmonbew unb nte-
manbem), ifl f(^on bei ben fjfürtööttctn erwähnt tootbcn (169. 171). 35o6 boö
einfädle ^Hann bagegen in feinet allgemeinen ©ctmenbung (man) auf ben 9iomi*

natib bef(^tän!t ift unb in ben anbctn Äafuäfotmcn butd^ einer ergönat mirb
(man : einem : einen 171), ift ein Bufatt, ber mit ber SBortbiegung an fic^

nid^tS ju tun ^at.

Sn aß biefen Singen befielet übrigens aud^ nod^ eincgro^cSerfd^icbcnl^eit
in ben cinaelncn ©cgcnbcn bc8 beutfd^en ©^rad^gebictä. @tne affgcmciu'

gültige furac SarjicHung bcr ©erl^öltniffc ift ba^er nur fe^r fd^ujcr au geben.

d) ®ic SÄSugcI beä l^cutigcn gormenbcftanbeS.

205. streit ^"mtd, ben jetoettS gemeinten gall beutltd^ ju be*

seidenen, erfüllen bie l^eutigen gormen be^ ^au^tnjortö öon fic§ au«

nur unöolllommen. ^enn oft lägt eine gorm nid^t nur eine itippdi^,

fonbern fogar eine brei«, öier^ unb nod^ me^rfod^e 5luffaffung ju.

einbeutig ift nur a) ber ©enetib auf -es (iSaumea); ß) ber 2)atio auf

-e bei ben SBörtem, bie t^re STOe^raa^I mit Umlaut ober mit ber ©nbung -er

bilben (iBai^e, ©ute, MJalbe); y) bie gorm auf -e oon fd^toa^cn SBörtem
(finabe); 8) bcr 3)atib bcr SKc^raa^I atter flarfcn SBörter, bie ni^t W na(^
tonigc ©tammfilbc -cn ^aben (©tfi^en, tlebnern, ßärfjen, -paaren, (ßeiptern,

iWälbcrn, ©fitern); e) ber ®enctib auf -a im Ärcife bon ©brc(^cnbcn, bie -«

ni(^t aI3 3eid^en bcr aRd^rl^eit antocnbcn (iSauma, fieria, 192).

3» ei* biä breibeuttg ift W enbungälofe Sform aöer männlid^en ober

gcfd^Icc^tälofcn SBörter, bie il^rc SWe^raa^I mit Umlaut ober mit -e unb -er
bübcn m\äi, ßodj, «Jalb,Jaar, Öilb, ®ut).
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S)tetbc«tlg tjl a) iebt cnbiiiiöSIofe ^oxm mit Umlaut (l)3gel, ÜÄfttter,
»art«n); ß) oße gfonncn ouf -er (Selber, «Jälber, iFelber, «HSrter),

t) aDe Sformett ouf -e, bic entmeber toeiblid^ ober umgelautet fmb (fienntnlffe,
^&t^t, firäfte).

S)rci- Bis bierbeutig t^ bic gorm auf -e Bri atten nid^hoeiBIiti^ett um-
Iaut3Io|en SBörtcm, bie il^re SWel^raal^I auf «e Btiben (©Ifx^e, ^oare).

»icrbcutig fmb «) äße toeiBIid^cn SBörtcr in bcr @inaa^I (^rau, fiennt-
til9, «raft, Mntttt); ß) alle ttciblid|en aRe^rja^Igformen auf -(e)n (iFrauen,
Ärtrftffeln).

6ec|8beutig fin\> aUt nid^tmciblic^en SBörtcr auf na(|tomge8 -tv ober
-el, bic i^re aRc^raa^I nic^t burd^ Umlaut Bilbcu («ttter, iFenfter, (BngtL
ß&nhtl).

eiebenbeutig fmb a) bic -jen-3formen bcr fd^toad^cn mfinnli(|ctt SBörter

{£f&tfttVf finaben); ß) bic cnbungSIofen 2rormcn bei nid^tttciblid^cn aBöttet
mit nachtonigem ftammbilbenbem -en (iBaiben, Ütäbxtien).

e) 3)ie SDicnflc beS ©efd^IctltStoorte« (StrttfeÖ).

206. S)icfct Stocibcutigfeit ^ft frcitic^ ba^ ©efd^tcd^tStoort

cimgcrmoScn ob. ©ur(^ fein ^injuttetcn tücrben einbeuttg

o) alle gormen mit bcm ©efd^ted^tötoort (be« ober) htm: be»
Cattm(e)0, lUttter«, Seg^is, fieris; bem 6aum(e), bitter,
Begel; ß) alle gormen mit bem ©efd^Ie^tgmort ber öon ^aupttoörtem,

bie gefd^Ied^töIoS finb ober eine befonbere SJ^el^räal^Igform l^aben: ber
Segel, iFelber, ienpter, ^ogel : ^ögel, ©arten : (Körten,
finabe:finaben, ©tfij: ©tfdje, Ceib: £etber, üütter, fiennt-

ntfr«, Gräfte, iFranen* ®od^ finb bie einmastigen meiblicfien

gormen anssgefd^loffen (üntter, Kenntnis, traft, ÖBljre, jFrau);

Y) aüe gormen mit bem ®efd§Ierf|t§tt)ort ben, abgefe^en Don ben mann*
lid^en fd^mac^en SBörtern fotoie ben ftarlen mit nad^tonigem ftamml^aftem

-en: ben ®tf4r : ^ifrlyen, ßadj : ßatü^tn, mttzx : Ifltttertt,

OBngeltdBngeln, iFenftern, Segeln, firäften,iFrauen, ©^ren*
5)agegen bleiben §toeibeutig

a) alle gormen mit bem ©efd^led^tsmort bas ober bie: has
flaor, ®ttt; bie flaare, ©tfdje; fienntni« : fienntntf fe, ^anb

:

flanbe, iFrau : iFranen; gelben, ©Ijren; ß) alle meibltt^en

enbunggtofen gormen mit ber: ber iFran, f raft, fienntntg;
t) aüe männli^en gormen mit ber nnb ber Sf^ac^tonftlbe -er, -el,

-em, -en oon umlautSunföl^igen «Stämmen: ber bitter, (ingel,
ßalken; 8) alle gormen mit ben Oor männlid^en SBörtern, bic

enttoeber fd^mod^ abmanbeln ober bie ©nbfilbe -en l^aben: iPnrften,
iSalken.

Sfn ben SKunbartcn liegen bie »er^ältniffc meijl fo, bafe ber Stoeibeutigfeit

no(| me^r @^)ielraum gemährt »irb.
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f) ®ic SScbcutung bc8 So^aufammenl^ongS.

207. @tn SKtttel, bie groetbeutigfeit 90113 ju öctbanncn, gibt c8

an fid^ nid^t, tocntgfteng nid^t in ber ©d^riftfprac^e. ^n geiDiffcm

©inn fonn aber aud^ oft ber gufammen^oiig be§ ©a|e8 jur Älörung

beitragen, ^n einem SBortgefüge tt)ie JDer €n£d)t Ijat bte jOferbc

getränkt ift fd^on onö fprad^lid^en ©rünben, teeren beö ber, fein

3n)eifel, bag bte $)ferbe Hffufatiö fein foü. Ä^nti^ ftcftt e« in

einer Sugerung tt)ie iKnfer fleer Ijat bie iFeinbe geft^lagem 3l6er

oud^ aus bem fad^lid^en 3iifQn^'Jic"'^<iW9 ^^'^^ ^^^ Öebeumng ber an

ftd^ jtoeifet^aften gormen mand^mal Kar, fo ettüa in bem ©a§ Die

ittagb mö^t baa ©ras ab. I3ie Jhröfdje tjerjefjrett bie Stördje.

^mmerl^in muJ3 man beim S3au ber @ä^e öorfid^tig allen gttjeibeutig*

feiten au§ bem Sßege gelten unb 5Iugbrudfgn)eifen meiben, toic eS bie

folgenbe ift: SoTuett bie beutfdie Bunge klingt nnb (S>oii m flimiKel

ffteber fingt (^rnbt).

g) ^ie Q^tgennamen.

208. iKännltd^. SBciblid^.

4 juarlj^rf*
)®^^*^^}(,.etlre«

]^'''' )®^f^}(!Blfe«

2 fiarl« iFri^en« ®oetlre(tt)0 iBertos (!5lfe(tt)0

2)ic Eigennamen bilben meift nur nod^ eine Befonbere gorm für

ben (Senetiö: €aris, (15oetl;e(n)s, ßerltns, flollanbs unb banad^

aud^ bei ben njeiblid^en üdrteB, ßertas. ^od^ fommt je^t lieber

bie (Sitte auf, bie früher allgemein übliche ©nbung -(e)n, bie ftd^ in

ber alteften Qät nur im 5l!fufatiö üorfanb (m^b. Sifriden, bod^ aud§

burc^ge^enbeS fd^tt)ad^e§ Geren t)om S^ominatio Gere), lieber für ben

^atit) unb ?l!f ufatiü §u öenoenben, gunöc^ft bei manntict)en gormcn

toieiFrt^en,05oettjen, banad^ aber auct) bei ben toeiblid^entoieCntfen,

iW arten. S^lod^ beliebter ift ber öon biefen n^^gormen aus neuge*

btlbete ®enetit) auf -ensi, gundd^ft ttjieber bei männlichen 9'^amen,

toie O^oetljen«, iFrt^ens, banad§ aber aud^ bei toeiblid^en auf

-e, toie d^retens, ©ertrubens (neben ßerta»). S)ie ©nbiing

-en« gibt ein bequemes Stattet ab, toon D^amenSformen, bie auf ben

3ifrf)laut 5 cnbigen, toie iFri^, IJans, £u^ einen SßeffenfaH ju

fd^affen (iFri^^ns).

SBo bicfc n-®nb«ngcn itid^t in ©ctrod^t !ommcn, alfo §. 85. in öielen

SÄunbottcn unb in gctoiffen iJrcmbnamen (tote ©artuB, ÄoptrofeU«), tritt,

um eine Unbeutlid^fcit ju öer^inbem, haS ^ier fonjl unfiblid^e ©ejc^Ied^tgtoort

Dor bie 92Qntengform, befonberd im ^attü unb ^tlufatit), aber anc^ im 9?ominatiü
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(ber €ari, bem fiarl, bßit fiarl; hza J)zmofl\jtnzü), @o fagt man oBer

aud^ in ber ©t^riftf^rad^e JDer Dldjter be« 4Fau (l (1101), neben 4Fau|l0 4Fomöln0.
ffladi ber ©efd^Ied^töform bßa nimmt ein 5ßcrjonenname ^cutc !cin »

mel^r an, mo^I aber bie jonftigen (Eigennamen. @S i^eigt bea €arl, bfs
Stimmer, bes tliiw9<J« ®oetl)£, nid^t mei^r b£B fiarls, bea SdfilUra, bas
^aua b£8 fixtjpcn fiarla (3lungfr.), toie nod^ im öoröortgen 3a^t^-f bagegen

bee )StjeinB, bea $tila, bea X^z\nv6i bea ffibanDna, bea ^ongjoa {nthtn

jc^t fd^on ftarf üblichem bea ^Ätjeln, bea iPefno), unb ebenfo anc^ nod^ meift

bea oberen )!liie, bea nürbiidjen )({ngtanba (neben pufigem bea oberen
Uil); banac^ ift toof)l gebilbet bea i^äbd^en, junctd^fi in ber UmgangSf^rad^e.

(Sbenfo nehmen bie Sßonatönamen ha^ -a noc^ gcnjö^nlic^ an: bie

knr^en Sage bea IDe^embera, wegen bea fxtjledjten :April0, aber nur
anfanga ^priL

h) S)ie grembttJörter.

209. S)ie i5rembn)örter »erben möglic^ft mic bie bcutfc^en SBörter ab*

gettjanbcit. SBie fie in bie bentfc^en Slbteilnngen eingereiht »erben, bafür ift in

erfter JKei^c i^r ©efc^lec^t ma^gebenb.

®ic weiblichen merben alfo a. 93. »ie bie bcutfd^en gcmifc^ten (ober

fd^wad^en) meiblii^en SBörter in ber 3Jtt^iiaf)l fd^mod^ be^anbelt, mö^renb bie

©tnjatil cnbung8Io§ bleibt: bie, ber Äepubllh, Kalamität: bie, ber, ben
iSepubUken, Kalamitäten*

9Son hin SKännlic^en »erben hit ?ßerfonenbe§eid^nungen in ber SKcl^r-

ja^I meijl jd^wat^ be^anbelt (194): fiatliollfeen, $)räftbenten, 3lnatomen,
|jljllologen, ^ajloren; aber neben Dämonen fennt bie ©d^riftfprac^c aud^

Dämone, entf^red^enb ber ftar!en fjorm ber (Sinaai^I, unb munbortlic^ !ommt
beSmegen aud^ Pa|iöre üor. ®ie (Sinaa^I gilt in ber (Sc^riftjprad^e gleid^faOS

aU fc^wod^; bea, litnii ben fiatijoltken, Anatomen mirb in ber Siegel aU
mufter^oft geleiert. 2)od^ fommen ber ®atio «nb ber Slffujatio »enigftcnS in

ber Umganggfprad^e auc^ o^nc @nbung bor (Jütm^ ben ^räflbent, Anatom),
unb auc^ ber äBeffenfaO nimmt manchmal -0 an: bea Änatoma, ^anbite.

Sieber anbere ge^en überall ftorf, fo bie onf -al, -ärn. bgl., micdBeneral,
fiommiffär, Weferenbar, }[iatron. ?luc^ bie mönnlid^en <Sa(^beäeic|nungctt

finb meift ftarf, 3. 93. üxiftaii, ©opaa, 2lkjent, Ülonoiog, Snftnltiu.
Wani^e fc^njanfen in ber ©inja^I, finb aber in ber ÜÄe^rja^l fd^mad^: Diamant,
iFollont, $)aragrapt|, ©beltah. 93ei ilagnet fd^tuanlen bogegen beibe

3af)Iformen. ®ie SJoIfäfprad^c entfd^eibet fic^ bei biefen SBörtem gemö^nlic^

für bie ftarfc iJorm, befonberä in ber ©insal^I, aud^ bei jold^en, bie jonjl meifi

fd^mad^ finb, mie ©lefant (bem, ben QBlefant).

®ie ©efd^Iecbtälofen enblid^ gelten in ber (Sinaal^I alle jlarf: Dtplom,
«lejept, ^epftn, ©rottolr, tlomen,tljema. ^n ber SKe^rsa^I I)aben freilid^

bie mit einer nad^tonigen ©nbfilbc öcrfe^encn in oüen fjatiformen übertoiegenb

-en: Äbnerblen, Dogmen (194).

Übrigen^ ift aud^ ^ier nod^ bieleä in ber ©d&mcbe, befonbcrä menn mon
bie berjd^iebenen ÖJegcnben unb ©efettfd^aftäjd^ic^ten nebeneinanber f)ält.

3. Die SettDörtcr (3tbiefttt)e).

a) ^Ulgemeine^.

210. ^te Drei tlbtoonblungöarten hex ©eltoövter. ^aö
^Ibjeftiö ober Seittjort kfigt brei ^rtcn ber 91bn?anblung. Sie finb
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oIIc brci boflftäitbig unb taufen unab^öngig ncbeitetnanbcr §er; nur

in bcr SBcrtoenbung im @afec untcrfd^eibcn fic fic§ öoncinanbcr (341 ff.

361. 388—93).

5)urd^ biefen SReid^tum bcr gormen §cBt fid^ ba« ?lbic!tiö mcrf*

lid^ ab üon ben anbern nominalen Söortarten.

ß) ®ie gormcnbilbung im einjelncn.

L ®er @tainm.

211. S)cr (Stamm tocift l^eutc im Innern !einc SBeranbcrung

mcl^r auf. SBo früher mehrere gormen miteinanbcr toec^fettcn (81 b.

214), ücgcn §cutc öoüftönbig getrennte 2Bortrct§cn tor, fo bei fd^tef

:

r^einfr. fdjepp, fauber : alem. füf^r.

^m ©tammegenbc ift nur ber Sßed^fel jtt)ifd^en ftimml^ftem

unb ftimmtofem Saut üblid^, j. 95. bei grob: grober, mtlbtmtlber
(tro| m|b. milte : milter), kargikarger, IjetUg: ^eiliger, tocnn

baS an6) bic Beitreibung fjtntt oerfc^Ieiert (5).

(Srjlartt ift ber Sßed^fel Bei ^oitf : ^ot^er, raitd) in ^antijxotvk unb
ran^, far^ unb fä^ (81 c). ^uSgleic^ iat bei ben @tämnten auf mb> mm bei-

nahe überall ftattgefunben, bei benen auf ng (81 d) im @äbbeutfd|en unb in ber

©t^riftft)ra(|c: krnmmtkrnmmer (m^b. krump: krumber> krummer); lang,

lanÄc langer (ml^b. lanc : langer). SSereinjelt aud^ bei mert: merter {mfjib.

wfirt : w€rder) unb in getoiffcm ©inn (83 f 2) oud^ bei gelb (ml^b. gSlrgölwer;

munb. gil). 3u atoei Steigen ^at ftt^ ber SBec^fel amSgefialtet bei fal|l :

falb (m§b. val : valwer).

n. S)ie (gnbungen.

212. S)ie ftarfe, rein ^aupttoörtlid^e (fubftantiüifd^e) Äbtoanb*

lung ^at fid^ beutlid^ nur in geringen Sfieften erl^alten. @S finb boS

bie gormen, bie, ttiie bie §au^ttoörter ©ifxtj unb lÖJort, gütigen

Xagg feine ©nbung mel^r auftoeifen: jung in einem ©a^ toie ©er

finabe i|l Jung unb in SSerbinbungen toic Snngllolanb. aber oud^

in Jungfrau, Junker [342], gut (gut fletl), mtlb (bei einem
HPtrte munbermilb), füg (® iWilon, mein ©emalji fo ffig),

fdjön (llotraut).

^ie ftarfe fürmörttid^e (|)ronominate) Sfbtoanblung liegt üpr

aßem in ben gormen öor, bie eine anberc ©nbung alö -en ober -e

enthalten, atfo in gätten toic guter (iHonb), gute« (ünts fein),

(mit) froljem (ünt), (mit) aller (traft). 5lud^ -en unb -e

gehören ^ier^er in artüellofen SQ3enbungen toie guten ®ag, in oiien

iFällen, gute lieute, neue iÖDare.

®ie f^toad^en gormen ge^en auf -en ober -e au3: fie pnbcn

fid^ bur^gängig nur binter bcm 3(rtifel unb l^inter gürmörtern (343),

-e im einja^Iigen SBerfaü aller ®efd§Ied^tcr unb im toeiblid^cn §l!fufa»
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tiö bcr (Sinaa^I, -en in ben anbern ©Übungen: ber gute üattn,
hu gute iPrau, bas gute €tnb, bes guten ;Manne0 (ßinbes)
uf»., aber aud^ in genetioifd^en 9!eben§arten neueren ©eprögeg nrie

fteljenben ^n^zs, etitgen Canfe«, ketnenfalls (343 c. 347).

m. S){c öcf(^tc§tli(^e (gnttoicflung.
•

a) 3m attgcmeinen.

213. 3« ©runbe finb alle biefe brci »cugungStoeifcn öon ben
$au^)twörtern «nb ben fjfitttörtcrn übernommen, entfpred^enb bcr
engen Seaie^ung, bie baS 93ci»ort on bicjc Beiben SBortflaffen Inüp^.

Urf^rüngltd^ tourben bie SBeimörter ganj toie bie §a«^ttoörter ob-
getoanbelt. @ie Ratten mannigfaUige ©tammauSgönge, toarcn alfo (184) a- ober
fa-, l- ober «-©tomme ober Sonfonontjiömme (got. blinds „blinb", mic^is
„mitten'', hrains „rein", hardus „^ort" unb gibands „gebenb" öon ben
Stämmen blinda-, midja-, hraini-, hardu- unb giband-) unb bilbeten Bei
aöen btejen SluSgcngen oerfd^iebcnc formen für bie brci ®cf(^Ie(^tcr. Mmä^lid^
aber gewannen bie S3ilbungen, bie ben ^au^ttoörtcm ®ag unb illPort cinerfeita

unb bcm ^au^tmort ®abe anberfeitg entfprad^en, alfo bie a- unb ö -Stämme,
über bie anbern bie Obcr^anb. Sie jd^Ioffcn fic^ enger aneinanber an unb tourben
hii SSertreter bcr brei (Ucfd^Icd^t^formen. (öelBftoerflänbIi(^ tourbe ®ag ma§-
gcBcnb für hk männlicBc gorm, Wort für bie gcf^Icd^tälofe, ^abß für bie
tociBIic^e.

Sn bcr urgermanifd^en ^cit toirfte nun suno(^ft bie STBtoanblung ber
Pronomina (gürmörter) ftar! auf bie »eitoörtcr ein: au \)m Big^crigen formen,
bie toie bie Hauptwörter auslauteten (cntfprcd^enb nl^b. gnt:®ag, 3Jitfm. mf^h.
guot : diu kint), traten jc^t neue ^ingu, bie ausgingen toie ber Slrtifcl (gnter:
ber, gutem : htmi guten ; ben).

S)aau fam eine awcitc Steuerung, auc^ nod^ in ber urgermonifd^en Seit.

9Jeben bie Biä^crige ^alB ^aujjttoörtlic^c, ^alb fürtoörtrid^c 2(BtoanbIung jteaten

fi(^ gönnen, bie fi(!^ hk fd^toad^cn ^aupttobtttt wie finabe unb Bunge,
alfo bie n- (Stämme, awi« SWuftcr nahmen: Ogl. got. blinda : guma „3Kann",
blindo : tuggö „Bunge". Slnföngli^ gcfd^a^ ha§ nur in Bcfd^ränftcm 9Kafec,

aur SuBfiantiüierung (ber®ro)?e, 99. 113); bie S^eufd^öpfungen l^attcn beä^alB
aud^ getoö^nlid^ htn Strtifel bei fic^. 3Kit bcr 3eit ober griff biefe SuBftantioicrung
immer weiter nm fid^. Big fie fd^IicBIid^ au6) in fjäöcn ftattfanb, wo fic eigent*

lic^ unftattl^aft ober unnötig war. 3)ic SJcrbinbung bcg fuBftantibierten
Seiwortcö mit bcm 3lrtifel war ein gcwöl^nlid^cö 93eiwort geworben,
bag ben Strtifcl oor fi(^ l^atte. 3)iefc fjormen, bie fid^ an hk }^maä^m
$au|)twörtcr anfd^Ioffen, nennt man ^cute nod^ ft^wad^, bie übrigen jiarf.

Unter ben ftarfen lieben fi(^ wieber bie mit ©nbungen o er f eigenen ah »on
hm enbungglofcn.

3llg cinaige Erinnerung an biefe (Sntwicflung ^at fid^ Big l&cutc bie Siegel

crl^altcn, ba§ bie fd^wad^cn formen beg Sciworteg immer nötig finb l^intcr bcm
«rtifcl ober hinter einem gürwort (343).

b) Snt Befonberen.

214. Sonft ifl bcr gformcnbcftanb beg ©eiwortcg aber ftarl o er einladet
toorben. 3)ic einacinen Oefd^Icd^tcr unb hk einaeincn Äafugformen ^abcn
fid§ aneinanber angcglid^cn, unb bie einacinen ©nbungen würben im Sauf bcr
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^ett aBgefc^Iiffen. @o tft bte ©ntwtcfluuß bettn Scitüort ßana äl^nltd^ ocriaufen

toic Beim ^au^ttuort (187. 189. 198—201). 3)aB scitlit^ ^tc unb ha ein Unter

-

f(^ieb ijl, ober \>a^ fic^ ^icr bie brei ®ef(^lpc^ter naturgemäß öiel jitärfer beein-

fluffen, änbert an biejem allgemeinen Urteil nid^tg.

eigentümlid^ , wenn oud| leidet begreiflid^ ift eä, bafe fid^ bie fc^rood^e 216-

toanbinng biel lantgeje^tid^er entwidelt f)at olä \m ftorfe. 9llä bemerfenötoertc

Steuerung ift batauä nur ^eröorjul^eBen, ba§ in n^b, Qt\i bie fjorm beä tt)eib-

lid^en SfJominatiöä ber (Sinja^I oud§ für hm Sllfufatib eingetreten ift (af)b. S^iom.

diu blinta frouwa : 9(ff. dia blintün frouwün; ml^b. diu blinde vrouwe : die

blinden vrouwen; bte bünbe iFran).

5lm Stamm »ec^felte in ber gefc^ic^tltd^en 3eit leBenbig nur no(^ bcr

Sluälaut in flotten toic ml^b. hoch : höher (81 c), blint : blinder, krump :

krumber, lanc : langer (81 d), aber oud^ in g€l „gelb": gelwer (83 f 2). ^m
©tamminnern maren jd^on äffe Unterjd^iebe auggeglid^en (ügl. 211).

IV. Bufammcnficnung bc8 ^ormenbeftanbeS.

215. ^emnad^ lauten bie brei 5l6tt)anbtuttgen fo (ögl. 174):

a) Ijar!. b) fd^»ad^.

^aupttoörtl. fartoörtl.
^ ^auptpSrtl.

unoctätibert münnU gefc^Uc^tSI. iuei6l.
mannl. gefc^Iec^tgl. rocibl.

(Sinaat,! 1 ^ gut W
j ,^„,^^ j ,^^^

4

2

3

HRc^rsa^I 1

4

2

3

satzm
^0«fe«

} »öuto

}
*0w^«

l »0ufen

V. aSefonbcr^eiten einiger fürtoörtlid^en 93eitt)örter (^ronominal-
abie!tiöa) unb 3o^Iiü5rter. UnöoIIftänbige 91btt)anblung.

216. Unter ben „55eitt)örtern" nehmen einige Qa\)itDbxttx unb
einige weitere SBörter, bie man nad^ i^rer allgemeinen ©ebeutung oft

menig paffenb aU „gürmörter" bejeid^net (123, 7. 124. 126. 127), eine

befonbere ©tefle ein. S^nen fe^tt ndmlic^ infolge ber eigentümlid^en

5lrt, h)ie fie im ©a^e üertoenbet toerben, meift ein ober ber anberc

^ei( ber fonft üblitfjen gormen.

Sm einjetnen fann man bei i§nen mehrere Gruppen unterfd^eiben.

1. ©ur^meg nur ftar! ge^en bie 2Sörter all (126), maudy, kein,

xozi^; fie !ommen mit ©nbungen öor, aber aud^ enbunggtoS: kiein

©rofdjen; all(ß) bte £eute; mBldj ein Mzn\6j. (Srftarrt ift

oon all bie alte, anfc^einenb junö^ft mittelbeutfc^e gorm alle in

Sßenbungen \vk alle ber £ärnt; allgemein ift fie in ben SSerbinbungen

trolj (bei, mit) aliebem. (Sinige l^alten fie für einen alten Sn=

ftrumental.
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m§ Sluänal^mc tft in unfcrem S^^tl^unbert für bcn ctttjol^Iigcii männlicl^en

(unb gejd^Ied^tälojen) SSeffcnfaU eine jd^toadbe gorm aufflefommen: keinen-,
aUen-, raeldjenfalla (347).

2. ^nv mit (gnbungen toirb ftar! gebeugt meljrBres,

melr^^rje, 5lBer an^ ^ter tft i)Bg meijreren übltd^ getoorben. *

3. SDie enbungölofe gorm fel^tt Bei fjelbtger, f^ber, |«g-

itdjer, fßbnjeiber, betbe, ßtltf^e tuemgftenS in ber heutigen ©d^rift«

fprac^e: fclbtgerikann, b£rfelbtgeilann,etllx^es, bteetUd)[en

(^iilbßn; txnzB \zhzn. ®o gei)en aud§ bie Drbttung§ja|len;
bon i^nen ift bie fd£)tt>ad^e gorm in SSerbinbnng mit bem toüel (bjer

erüe, am fünften Mäti) aber ijiel l^äufiger a(g bie fürtoörttid^e

(Dritter mar Srijuife), Sßon beibe !ommt l^eute nur nod^ bie SJiel^r*

ga^l t)or, abgefe^en öon betbe« unb bem erftarrten betber in

beiber-iet, -fzlis,

S)tc SOihtnbarten fennen öon einigen bicfer SBörter anä^ enbunöSloje a3il-

bungen: feb €lnb. ®ie entf^red^enbcn gormen ber OrbnungSja^Ien (felbbi-ttt)

finb erftarrt unb bereitet.

4. 9^ur fd§mad) ye^en — megen ber SBorfe^ung beg Hrtüetö

natürtid^ — ber-fentge unb bie gormen beg fog. befi^anjeigenben

gürmorte^ (127) mie ber metnige, ber nnfrtge» Stieben berfelbe
fommen üermanbte ftarfe gormen nur in erftarrten SSerbinbungen bor,

fo bie enbungglofe gorm felb in SBörtern mie felbbrttt, feib-

jmölfter, bie ftarfe männtid)e gorm mit (Snbungen im Söerfail alö

felber unb im SSeffenfaü alä felb|i (für felbes, 84c).

5. Hnbere 3Sörter bagegen, bie eine ä^nlid^e SSebeutung l^aben, ge^en

gon§ regelmägig in ber breifac^en SBeife: fo bie befifean^eigenben S3ei*

mbrter mein, bein, fein, unfer, euer, iljr, femer foldj fomie

raentg unb x)tel, öon benen freilid^ ha^ le^te früher bie gefd^fect)t§Iofe

gorm in l^auptmörtlid^er SSermenbung toar (ntel Detn0; 342. 347).

83ei einig ift eine ©^laltung in ber iBebeutung eingetreten: aU reineS a3ci»

»ort Beugt cä toie otte ©einjörter in ber breifoc^en 9lrt; aU jog. unbe^mmteS
Sa^ltoott nimmt eä bie ftorfen (Snbungen an: elnige£f, einiger £ente.

S5ei ber (5Jrunb§a^I „1" liegen bie 2)inge toieber tttoa^ anberg.

§ier finb 5unäd)ft alle brei 95ilbung§arten aU ftarfbetonte SSoUmörter

oor^anben: einer : eine : eines (eins); ber eine; (es mar) eine

(Stimme), {man Ijat fidj mie) ein ;Mann (erlroben), daneben
i)at fid) aber noc^ eine fd|mad)6etonte 9^ebenform ^erauggebilbet,

bie a(§ gormtüort neben §au^tmörtern erfd^eint unb bann unbe*
ftimmter 5lrti!e( genannt mirb (ein üann, ^ne Btdbt; 124):

fie mirb ftar! gebeugt. @onft OgL 127.

217. äRangel^aftigrclt beig Sormcnbeftttttbö. Slud^ fonjt ijl bie brei-

fad^e 9trt ber S(bn)anblung nic^t immer Bei ben Slbicftiucn oor^anbcn. ötnaelne

Sültcrlin, Die bcutfcTje (S^jcod^c ber (äegtnroart 15
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©iftungcn erfd^ctncn Bctnal^c nie o^nc SlBtoanblung, toentfljlenä in bcr

@(^rtftft)rad^c, j. ». angcre, tnnerje fotoie ^leflg» alleinig, «nbcre BleiBen

gctobc umßcfc^rt immer «nöctänbert, toie etngebenh, geUnb, Qtxoaffv,
meip ont^ ^tnberlli^, ffirberlidr, haftbar, lobefam u. a. 2)aB bic alten

^au^jttoörter mic not, angfi, mett, rofci» lila au(^ gn bicfen crflarrtcn formen
gehören, tfi leidet crtlötlid^, unb »unbetbar iji fd^on e^er ba8 ©egenteil, bafe
ntlmlic^ SBörtcr ber gleichen ^crfunft tele fromm, ernjl, votxt (130. 182)
gan} Slbteftibe gemorben finb.

5)oc^ finb biefc ©inael^citen nnr hie ^olge eines f^jrad^Iid^en 3wfoIl8 nnb
^oBen mit ber 2lB»onbIung an fic^ nid^t« jn tun.

n. 5)te »euguttö ber Selttoarter (»eröen).

(Konjugation.)

a) ^ttö »etiöltnlö twm grorm nnH ©ebeutung.

218. S)te SlbtoanblunQ heg SeitiDort§ unterfd^cibet bie «ßerfon

m bm:btt bt|l : er tpt; 219), bie Qaf^l (tdj bmtintr jinb;

219), bie Seitform ober ha^ XempuS (tt^ bin : nwcc; 220—222),
bie Hugfagcform oberben 2Robu§ (tt^ bin: fei, ti^ mar : wäre;
223—224), fottJte bie Sftic^tung ber ^at^onblung ober ha^ Genus
verbi (tdr f#age : icft roerbe gefdjlagen; 225—226). dli^t unter*

fd^i^bett toirb ba8 ©efc^lec^t (er, |te, es geljt); nid^t ^ier^er, fonbern

in bog Söcrei^ ber SBortbilbung gehören bie 5tnfd|e, noc^ bie ^rt
be« Xätigfeitgoerlaufg (bic Slftiongart: 101 g. 155), fotoie feine S8e*

5ie|ung im ©aj, feine 9flid^tung ouf ein 3iel (jbk Xranfitiüität) ju

fennjeid^nen (101h. 157).

2)iefe me^rfeitige Slufgabe toirb burd^ Oerfd^iebene 3Ritte( gelöft:

a) burd^ ®eBrau(^ nid^t berhianbter (Stamme (ir^ bin : mar,

t^ bin : \d); b) burd^ ©tammüeränberung (tc^ toar : märe, tift

g^bt : gab); c) burd^ ©nbungen (t£^ ,geb-c : Jbu gib-p, tdj lob-^

:

iob-f-c); d) burd^ befonbere gürtoörter {iüi gebe : «r gebe);

e) bur^ Umfd^reibung mit anberen geittoörtern (ti| lobe : i^ möge
loben, \&i fdjiage : tr^ merbe gefdjlagen).

Sfud^ iier beden fid^ SDWttel unb 3tt»edE, gorm unb ©ebeutung nid^t im
mtnbeften (l). Oft Beaeid^nct ein 9Kittel öcrfd^iebene B^cde an einer ©Übung
{itüi ft^e : zx ft^ß) ober an. öerjc^iebenen ©Übungen (rjex^ne-t : rjextjne-f-e :

xt^nt-t-t-i); oft bienen oerfd^iebene Wktel bem einen S^Jedt (irlr bin : mor,
Qtbt : gab, lobe : lobte); mand^mal toirb aut^ ein gtoecf überflüffigertoeife

bur(^ jWei ober mel^rere ©ilbungämittel jugleid^ Bejeic^net (tdl geb:e ; tv glbf).

b) ®ie ©ebeutung ber einzelnen ©tlbungöHaffen.

(^le Sormbegrlffe tnt elnjelnen.)

1. ^erfon unb 3af)l

219. ^infid^tlid^ ber ^erfon unb ber Qa^ unterfd^eibet ha»

Scittoort 6 gormen: brei gehören bcr ©in^ai^l (bem ©ingular) j^u^
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brei ber aKe^rjol^I (bem «ßtural). ^tefe brei «peryonenformcn bc*

seidenen jetoetlg — im einfrang mit ben SSer^ältniffen bei bcn per*

föitlid^en gürmörtern (123,1) — bie fpred^enbe «ßerfon (bie crfte),

bic angefprod^ene (ober gtoeite) unb bie Befprod^ette (ober britte).

3)tefc 6 gformen toerbctt im aßgcmemcn burd^ 6 ocrfd^tcbcne SSilbuttflcn

Bcaetd^net. aRan fanit fte aU ©Heber einer fortlaufcnben 0iei^e bctrad^tcn
»nb burd^ bie 3a^Icn 1 Bis 6 folgcnbcrmafeen unterf(^eiben (260): 1. (tx^) fmge,
2. (bu) |hig|l, 3. (er, fle, es) fingt, 4. (wir) fvxQm, 5. (itp:) fhtgt; 6. (fle

fingen*

Slod^ ber ©cbcutung fann man fte cntttieber in brei 'Siopptlpaatt
gKebem (K^ finge : mir ftttgen; bn ftagft : t^ fragt; er [)le, ea] fingt : fle fingen)
ober in itoti breigliebrige (^xupptn (ii^ finge : hn flngd : er fingt; mir
fingen : i^ fingt : fle fingen). ®a8 eine 3Ral ifl bie ^erfon, bog anbere SKal
bie ga^Iform §att|)teinteilungggrunb. S)ic lonblöuftge <BpTa^Uf^tt jic^t bic
Unterfd^eibung in bie beiben Ba^l^oxmQvnpptn öor.

2. Die 3eitfonn.

220. ^ie m^qliä^tn 3eitftttfen. SBom (Btanhpmft bc8
@|)red^enben unterfd^eibeti öiete unö na§e Itegenbe ^pxad^tn junäc^ft
brei Settftufeit: bie ©egentoart, ben 3citpun!t, in bem gerabe
gefprod^en toirb, bie SBergangen^cit, bie ßeitf^anne, bie üor biefem

fünfte liegt, unb bie äufunft, ben geitraum, ber auf biefen

^un!t folgt

daneben toirb bonn ein Bujianb ber SSoIIcnbct^eit ober SJoncnbung an-
genommen für bic Sufunft unb bic aScrgongenl^eit (Futurum exactum ober
'«oraufunfi*, 'oottenbctc Buhtnff , unb ^Inäcjuamperfeft ober 'SJoröergongenl^cif).
S)ic an ftd^ au(^ benfbore ««ac^ju fünft unb S^ad^öergangen^cit ft^cint
mrgenbS befonbcrS auägcbrficft toorben ju fein {Vox aiiit ©agen war jn er-
toorten,bagerfeamunbSna£^tQ:ageni|l|nerraarten,bagerkommt)» %o^
ögl. lat cantaturus erat unb cantaturus erit, engl, he was going to sing
unb he will he going to sing, fotoic bo§ franj. 'Äonbitionncr il chanterait
(aug lat cantare habebat), BefonberS in ©c^en toic on croyait qu'il chanterait,
aber auc§ frana. il allait chanter unb il ira chanter.

^le beutf(ftett (elufad^en) i>anpUeiten (©egentoart utib »et«
Öttttgenöelt). ®em gegenüber !ennt ha§ beutfc^e geitltjort eigcntlid^

nur jtDei Ijauptjeitformen: eine ©egentoart (tdj Qzbz) unb eine

Vergangenheit (tc^ gab), ^ie S^ergangen^eit brüdt aug, \>a% eine

^anblung einmal in ber ßeitf^anne ber Sßergangen^eit ftattfanb, bic

®cgentt)art, ba^ fie in bem ^lugenbfidE, mo mon ^pn^t, ober fpäter ftott*

pnbet: tt^ gebe = „id^ gebe je^t ober f^öter einmal", ^arum fte^t bic

©egenmart aud^ o^ne §lnftapb im 9^ebenfa| in gäHen loic: Du UJarte|l,

bis it^ komme. Stelr in, bag bu i\jn triffpt. S)oc^ greift bie ©egenmartg*
form in lebhafter (Srjä^tung au^ in ben 3eitraum ber Sßergangenl^eit

über, nid^t nur hä ahiidjtlidi getoä^tter ^Reberoeife (Uwh fdincU bem
15*
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iFaljttentrager ans hzx flanb rtg fiz hiz iraljn', nnb not htm Buge

Ijer mit kutanem Anptanö fdjrttt iie üädjitge. Dir, ftumin uor

Stanttett, felbfi ttidjt raoilenb, folgen kr Ijoljen faljn' nnb tijTBr

©rägerm, unib auf hzn Mni gerab* an ftürmen roir. IDer, ljo£^

belrofen, |tßtjt beraegungslos uftt)., Jungfrau 1,9), fonbern aud)

l^äufig in ber ©prad^e beg täglidjen Sebenö (J3a jjab* idj lad)en

müliren , ^Ifo id] lad)', njjeil idj htwW ufm., Kn§engruber). @o
er!(ärt e§ fic§ ouc^ in ben 3^ifdjenfä|en fagt er, fag* idj (Praesens

historicum).

^x&ttx\topxä\tnticn. SÖJand^c bicfer alten SSergangcn^dtSformen fmb
fd^on früi^c aur ©egennjort crftorrt, 'ök jog. ^rötctito|)rojenticn: idj roeig

etg. „it^ fal^, l^abc gcfc^cn" (lot. vidi, gr. oi8a), idj hanit „ic^ f)o6c erfonnt"

(lai cognovi), tdj iJorf, Ittj mag, itlj foU, irij tnuf|.

221. ^ie Ueutft^ctt jufttmmcttöcfctjtcn ^crgattoenftcitö«

gelten. SKit |)ilfe biefer beiben g^itformen fönnen burd§ ß^fommen*

fe|ung mit ben g^^^^" ^on Ijaben unb fein einige feinere Unter*

fd^iebe in ber ß^itongabe gemad)t njetben. ^ie SScrbinbung ber

©egenmart bon Ijaben ober fei« mit bem DJ^ittelmort ber S3er=

gangen^eit (268—71) brüdt ouö, ba^ ein 3"ftönb üorlicgt, ber bie

golge einer üergangenen §anblung ift: 3dj bin gekommen Reifet olfo

„\^ bin ha, infolge baöon, bafe i^ tarn*'; Idj Ijabe gefeljcn l^eigt „id)

meig infolge meinet üorau^gegangenen (Seljcnö" (eigentlid^ „id) befige

etmaä aU dtoa^ ®efe^ene§")- @o 'Reifet aud) Sdj Ijabe gefdjrteben

„i^ bin je|t in bem 3iiftanb, ber auf ba§ 8d)reiben folgt, id) fd)reibe

jejt nid^t me^r". Tlan fa§t biefe 3"fömmenfe^ung gemö^nlic^ —
unb nid)t o^ne ®runb — ah% befonbere 3eitform auf unb nennt fie

öoüenbete (SJegenmart.

(Sbenfo bilbet man burdj S^fö^^J^^^^^feu^Ö ^^^ 3Sergangen^cit

öon Ijaben ober fein mit bem SD^itteltoort ber SSergangenl^eit eine

öollenbete SSergangenl^eit: Sdj mar gekommen, Sdj Ijatte gefeljen.

©iefeS Sdj mar gekommen bebeutet uatürlid) genau „i^ toar einmal

in einem beliebigen 3sitpun^tc ber ^.^ergangen^eit ein ©efommener,

ein infolge Äommeng 5lnmefenber" unb Sdj Ijatte gefeljen ebenfo „id;

f^attt in einem beliebigen 3^itpun!te ber SBergangent)eit tttoa^ a\ä (Sr*

gebnig meinet ©c§cn§". ^iefe 3€itfotm ift oorjugömeife in ^aupt«

fäjen äu ^au)z, um im 9^otfaIIe bie SSor§eitig!eit ber |)au^)tfa^§anblung

gegenüber ber 9^ebenfa|§anblung auöäubrüden; in 9^ebenfä|en finbet

man fie feltener: Mi er ankam, Ijatte er (fdion) allea erfaljren neben

Ab er ankam, erfnfjr er (gleidj) alles, Ohr felbpt nertraute mir, was

idj jroar lang|t auf anberm Deg fdjon in OBrfaljrung bradjte (^icc).

Utttcrft^icb 5»lf(^cn ^rötctltum unb ^lustquompcrfcft. ®en 93egriff

ber SJoräeitigfcit gibt cS im S)eiit}(^fu cigcntlirf) nid^t, bie ?(ftioii§ort (101 g. 155)
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cntfd^eibct l^tcr giim Xdl. J^olgt nötnltd^ auf einen punftueHen SJorgan^ bcr

»crflangcntjcit unmittelbar ein anbcrer SSorgang ber SScrgangcn^eit, fo fte^t bcr

crfte im ^röteritum, im 2;em|)oraiya^ efienfo »ic im ^au^tja^ (Ais bos (Sxih

btbm begann, fditeti r^^ön.bie Sonne); »irb ober eine (not^ fo furje) Stotfd^cn-

idt ongenommen, 5. S3. bei kaum, fo fte^t haS ^Inäquam^jerfcft (Äla baa ®rb-
bebm kaum begonnen tjatte, war idj fdjon auf ben iSelnen); ebcnfo menn ba§
^röteritum mi&juocrftel^en märe, befonberä toenn ein buratiöeä 95erb öorauSgel^t

(Älß ii^ gefpeill i|attc, entbedite W;, ba|j mir ein Batjn obgebror^en mar);
^icr miirbe ba& ^röteritum (Ms Irfj fpetlle) ©leid^aeitigfcit bebcuten. %a^ ^Iu8-
guampcrfeft beacic^nct ^ier eigentlich hoä) ben Sfbfd^IuB. ©inaelnc Äonjunftioncn

fd^einen nur mit bem Puäquamjjerfelt öerbunben au werben.

^od) fte^t and) in ^auptfä^en bie etnfa^e gorm oft ha, loo

man bie jufammengefefete ertoartet, öor alTem inS3ebingung§]^aupt*

fäfeen 5ur Angabe bcr 9^id)troir!a^!eit (445,2): IDarf er bas Sdrmrt
weg, er raar tjerloren (SBaH. X.). Matia 2imxt max nodj Ijeute

firet, roenn tdj eg nidjt oerljtnbert (ißt. 8t.). ^ätiz läj bantntcr bte

fiomöbleu bes ^(mbriers gefnnben, iä} bebedite fie mit txnerfätt-

lidjen Mffen (Ä. g. 9}?et)cr). — .f)olbe ^auptfä^e liegen bagegen

nur no^ üor in ben bebtngenbcn grage* ober SSunfc^fd^en toxt Wax
idy, roofür td^ gelte, ber Verräter, tdj (jätte mir ben guten Sf^eht

gefport (SBaH. %.). griffen Sie hamais |u, fo mären mir je^
Im ©ange (®oet^e). dBinen berben Stog, ber, galt es (lkn% mxdf

bnrdjbotjrt jjätte (^. g. a)Ze^er).

Sn ben SWunb arten, iebenfallä bcS «SübenS, ^at fid^ freiließ bie Sage ctwaS
berfd^oben. 2)ie eigentliche SJergangcnl^eit ift — im äufeer^cn Süben gana, nörb-
Ii(|cr bis auf geringe 9Jefte (alem. 3 bin gft, pföla. 3fi) mar, ^effifd^ am SKain
auci^ 2(t| Iratt' u. ö^nl., nörblid^er auc^ ir^ krax^ 'friegte, bcfom*, bntk, kief
*!auftc', tjub) — untergegangen unb bie öottenbete ©egentoart an il^re ©teile ge-

treten, fo bafe ^ier Srij Ijabe gefetren glcid^aeitig fd^riftbcutfd^cm 3dr fa^ unb

24r trabe gefelren entf^rid^t. ©igentlid^ merbcn baburd^ alle »orföKc bcr SSer»

gangenl^eit auf ben Beitpunft bcr ©egenmort bcaogcn; genau genommen »erben
nid^t fie felbft, fonbem it)re fjolgen borgefü^rt. ^m ©inflang bamit wirb fd^rift*

bcutfd^cö „id^ l^attc gefeiten" in biefen SOhmbartcn burc^ bie 3wfammenfe^ung
Idr tjabe gefeiren geljabt auggebrücft, unb infolge einer SScrmifc^ung beg fcjrift-

fprad^Iid^en unb beä munbartltc^en ©ebraud^ä (tili mar= irtj bin gemefen) ift fogar

bie SBenbung Sitj mar gerne fen für bie cinfo^c Seaeid^nung einer in bcr SScr-

gangeu^cit eingetretenen ^anblung aufgefommcn.

2tuä ©d^eu üor biefcr munbartlid^en 9tebemcifc roenbcn übrigens ©übbeutfc^e
bie SJergaugen^eit fälfc^Iic^ aud^ ba an, mo bie oollcnbcte ©cgcnmart am $la|c
märe, nid^t nur in ber Umgang^f^rac^c (HPer gab? fragt fo einer ber ©!atf))icler

bie anbern), fonbem auc^ in gebructten SRebcn unb 5lb^anblungen. SBcnn nic^t

mit ber SÜeimnot, bann erflären fic^ fo üielleid^t auc^ a- ^- bie ©teßcn im fjulba-

fd^cn „^alisiman" : ©ejikfi bu, Idr foUe bie le^ Ätunbc, bie una auf biefer (febe

übrigblieb, entmeitjen mtt «nroaijr|jafl'gem ilunbe? iütr Ijauen etn, bta nlö^U

metrr übrtg^blteb.

222. «u0bru(f für bie 3ufunft§ftufcn. ®ie 3u!nnft mirb in

bcr 9{ege( jebeufaHö uou ber Uingang^3f))racl)c unb öon ben SKunb^
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arten indjt befonbctö au^gebrücft. !5)a6 eine §anblung in bie ßufunft
fafle, ergibt fid^ nteift au^ bem Si^föw^menl^ong, fo 5. SB. in ©ä|cn
toic: Sdj komme morgen, Sdr reife närtjften ©onnerstag, Unb toenn

man fagt: (fbnil Jr^ befndje tlfn, geljt ja auS ber ©abläge l^eröor,

ba^ ber S5efud^ nic|t in bem ^Tngenblic! ftattfinbet, too man gerabe

f|)ric^t. S3ei@ntfd£|eibung§fragennnefijommter? (291,4) beftimmt

ollein ber gufammen^ang, ob bie ©egentoart ober ein fpäterer ßeit*

|mnft gemeint ift.

Bitt mon jebc Btocibcutigfctt bermeiben, fo Broud^t man in ber UmgongS-
\pvaa)e eben eine Umrd^rct&ung mit raoUcn: 3r^ rolU w trnu Sic @(^rtft|^rac^c
tocnbct in biefen gottcn l^eiitc frcüidö eine anbete SluäbrudÖtoeife an, eine 3u-
fammenfe^nng ber ÖJcgentoort »on werben mit ber SJennform: Sdj merbe kom-
men (229. 272).

5(uc^ eine SSoIIenbnng in ber Suhinft mirb ni^t anSbrücflid^

be5cid)net: man broud)t bie OoKenbete ©egcnmart unb lägt aug bem
3ufammen^ang fd^tiefeen, ba^ biefe SSoüenbung erft in fpäterer 3eit

ftattfinbet: Sn brei Sauren ^ot man bte ßa^ ferttgge|lellt HDemt
tdj meinen ßrtef gefdjrteben Ijabe, (jole tdr endj ab. ^ie @d^rift=

f^rac^e !ennt für berartige gälle gmar an^ eine Sufammenfe^ung
mit merben: Jn brei Saljren rotrb man hk ßaljn ferttggejiellt

Ijaben (272); aber biefe ift nod) feltener aU bie Umfc^reibung ber

einfadjen 3u!unft unb betnal^e gan^ ein (Sr§eugni§ beS (ginfluffeg

frember Sprachen.

^ic 3Runbarten fennen eine berartige Umjd^reibung mit xozvhen aud^,

aber fie- briiden bamit eine SBa^rfd^cinlic^feit, Hoffnung ober Semmtung au3:
©rmtrbbodjliommen Reifet ha „cS ift ju »finfc^en, ba^ er fommt"; (ttr mtrb
fdjlafen „öcrmutlid^ fd^Iäft er". ®benfo bebeutet OBr mtrb gepi^tafen Iroben
„öerrautlic^ l^at er gcfd^Iafen".

Sn ber aJ?ögIid^!eit§form (bem ^onjunftit)) merben übrigen«

bie 3ettunterfc^iebe nid)t fo genau eingehalten. 2)a]^er berühren fic§

bie ©egemoart unb bie SSergangen^eit ber 9J?ögIid)!eit§form fe§r na^e,

unb oft treten fie gerabeju gegenfeihg ffireinanber ein (224. 264.

447); genau genommen finb biefe S5ilbungen jeitlog getborben, ge=

rabe fo mie ber Snbüatio in gäHen mie: JDer ^ogel Jltegt, ®« irrt

ber ilenf4 foiaxtQ er fhrebi

3. Die 2tu$fagctDelfc.

223. (5g gibt im ^eutfdjen brei HuSfagemeifen: ben Snbifatib
ober bk aSir!tic^feit§form (idr bin), ben ÄonjunttiO (gefc^ic^tlic^

eigentlid) OptatiO) ober bie SJJöglic^feitS* unb SBunf^form (idf

fei) unb ben Smperatio ober bie Söefe^Uform (fei).

3)ie SBirüid^teitgform (ber SttbifatiO) ift bie gorm, in bet

ber bcgrifflid^e ®e§alt beg 3eitmortg frei erfc^eint öon jcber 8ei*
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einfluffung burc^ bie SSiKenötätigfcit; fte ftellt einfad) feft, bafe fici^

eine §anbluitg bottjtel^e (ober ein S^^f^^nb ftattfinbe). ©ie fann aud^

aU üott Umftönben abhängig gebadet tüetben: HPenn btt türt^g ar-

Jbetteft, barflt bu tnrt nadj ßerltn,

®ie SBefel^lSform (bet Smperatit)) btücft ben SBiHen aug, bag

eine ^anblung ftattfinbe. 2)iefer öebeutung entfprid^t eS, ha^ fte nur

in ber 2. ^erfon, gunäd^ft ber ®inja§I, bann aber aud^ ber Mel^rja^t,

erfdjeint.

%it anbeten SBenbungcn, bie fonfl ^Snftg für SluiSbrucfSmittel einer 1. unb
3. 5j5crfon ber JBefel^ISform anSgegeben toerben, toie getfe er (fronjöf. qu'il

aille), getren w^r (allons), finb ebenjotoenig eigentliche 95efe^I§formen aU
3n[ammenfefeungen wie OBr foU gjetjfen unb £ap una gje^en. 63 finb bielmei^r

enttoeber SSSun^d^fonnen ober gar, tok hit Sluäbrud^toeife mit foii, cinfae^e ©c*

]^au^tnnggfci|e (291,4 9tnm.) mit einer unatoeifel^aften SBirfrid^IeitSform.

S8emer!enStoert ift, baß bie ©efe^löform niemals rae^r im hieben*

fo| toorfomntt.

224. SBag man gett)ö§nlic§ aU SBunfd^* ober 2WögIid^feitg*

form (0|)tatit), aud^ Äonjunftiö) bejeid^net, l^at fein einl^eitlid^S

^ebraud^ggebiet. S)ie betreffenbe gorm bejeid^net jtoar ^äupg einen

Sßunfd^ ober S3efe^I; aber fie brüdt oft aud^ nur in milber gorm i

eine blofee SSorftellüng, eine aJiöglid^feit auö. 2Kan fteßt in ^

biefem gaUe eine Se^au^tung als Sn^alt eines fremben SSorfteIIung8=«

gebicteS l^in mtb fd^iebt bie SSeranttoortung für bie 9iic^tig!eit beS

©efagten einem anbem gu („Äonjunftio ber fremben SJ^einung").

Mit anbem SSorten: jer komme bebeutet nid^t nur 1. „er mögefommen"
unb 2. „er foIl*!ommen", fonbem auc§ 3/ „er fommt möglid^ermeife",

„bie Söel^auptung ober bie ^^atfad^e, bafe er !ommt, mag zutreffen''.

Genauer unterfd^eibet man nod^ ben ^otentialiä unb ben 3rreali3 oB
\

bejonbere ©cbraud^ötoeifen beä toniunItiöS. SBeibeSmal brücft bet Äonjunftiö

etmaOIoB SSorgefteKteg au§; ober baä eine 3Jlal wirb biefe« SSorgc^cKte nid^t

auf haS alä njtrfltd^ öorliegenb gebadete ajer^öltnis belogen; haä anbere SWal,

bei htm ^rrealiä, toirb eä bagegen mit biefer SBirflid^fcit öcrgltc^en. — Sieben

biefen hdhtn %&Um gibt cg aber oud^ 3tt)ifd|cnftufen unb mehrere SBeitcr-
bilbungen (j. S5. in ben ^JäUen: 3r^ könnte arbeiten, mag aber nldjt Boa
hönntel! bn übemeljmen. ^Dn n)äre(t fo falfdj geroefen. ©a wären mir. üÄtr
beurtjte; ögl. unten <B. 233); ^tert)in gehört auc^ ber alä 9lnfi(^t eineS anbem
angeführte <Bai§, fotoeit ber Äoniunftib barin nic^t bie S3cbeutung eine« SBunfc^cg
ober Sefe^Icg ^at.

SemerfenSmert ift, ha% M biefer 5Iu§fagemeife bie gormen ber

®egenn)art unb bie ber üßergangenl^eit feinen 3eitunter)dE)ieb me^r
angeben, fonbem jeitloS gebrandet toerben. S)afür brüdft bie ©egen:»

iuartSform el)er einen S3efe(jl, hk SSergangen^eitSform, bie fonft eine

^atfac^e in noc§ ^ö^erem ®rabe aU nur gebadet ^inftcßt (447), e^er
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einen SSunfd) aug. ®oc^ ift bie ©renje ntd)t fc^arf ju gießen; beibe,

SBefe^t unb SBunfd^, berül^ren ftc| bafür §u innig.

^ennod^ fud^en njir brei ©ru^^jen öon S3eiffielen gu unterfc^eiben!

a) SBunfc^formen: ®ott grö? fedj! ©a fei ®ott für! Sd;
fei, geraälrrt mir bie ßitte, in eurem iBunbe ber britte. JDein $lame
fei gepriefen! Sm 9f?ebenfa|: Unfn tönig, ben 05ott erhalte* ©ettener
!ommt fo bie öoUenbete ©egentoart öor: Ülöge er glürklidj an-
gekommen fein! ®r ijabe iimfonit fidj ber ^Derbommnis übergeben,
unb feine flöUe felblierrett'iijnnirtjt! (Sungfr.). SDie 35ergangen^eit§^
form bxixdt einen unerfüllten ober unerfüKbaren 2Bunfc§ an^: M)oUte
©Ott! CD mären mir meiter, o mär' idj ?u ^au6l Sßegen ber 9^ebenfäl^e

f. aud^ b.

^iefe ganje (^ebraud^ömeife ber a)?ögttd)fett§form entfpric^t alfo
bcn Umf^reibungen mit mögen, können, bürfen.

b) 93efe^Igformen: ^er ODljren Ijat ju pren, ber Ijöre!

©eijen mir! Man madje ^aum, er neljme feine Weite! (Xett).

d^e^en einige unb jünben Msljoii axtl {%qU). Sn 9^ebenfä|3en
(bie oud^ m^ SBunfd^ unb S^öglid^feit f)inüberfpieten): Sdj miil, ha^
er komme! ®0 kofte, roag.es rooJle! i^orme ükenfdjen nad^ meinem
ßiibe, ein <!5efdjledjt, bas mir gleidr fei ((SJoet^e). Cagt nidjt ju,

h4 has gefdjelre! Sßgl. auc^ (fk fteUt fidj gebred|Iidr, M man fidj

feiner erbarme (442. 443). ^aum nod^ aU §auptfa^ ju betrad^ten

finb gügungen mie (IB0 fei benn, bag jemanb uon neuem geboren
roerbe (430,9).

c) 9Kögüd^!eit§formen; fie finb nur nod^* üorl^anben otö

^uSbrudgform für bie berid^tete D^ebe (oratio obliqua), alfo öorne^m*
lid^ in Sf^cbenfä^en: Sdjreib iljm, menn er moile, könne er kommen, fo-

balb er Bett Ijabe, S^ fagte, es gäbe nur jraeierlei Cent, braue unb
Sdrurken, unb idj biente ©ö^en oon ßerlidjingen, $lun fing er
an, fdjroa^ allerlei oerkeljrte« Beug, bas barauf Ijinausging: Sljr

Irattet ii^ übereilt, er fei eudj keine jafiidjt fr^ulbig unb rooUe
ntd^« mit eudj ju tun l^ben (441 f.

447
f.).

2)tc »crgangcnl^cttöform brütft babei oft eine «UJögltd^fcit auS, hit

0I8 ttid^t cintretcnb Begeii^net tuerben foU (^rreoliä). @{c ift öor allem üblid^ in
©ebingitnööfS^cn (St^ xowce frolj, roenn er käme), ahn aud^ fonft(437. 441

ff.).

^aupt\&1^t toeifen öom l^eutigen (Stanbpunft fd^citiBor berartige %äUt
auf in ©äßen tote: ?Da xoäxm rutr. Mit beu#e (255). ©u wärept alfo folfr^

ficroefen (SSafl.). gm ©runbe liegt ^icr aber immer nur bie aU möglid^ gebod^te

gfolge einer ftittfd^meigenb öorau^gefe^ten SSebingung öor, alfo «in njirflid^er

$otentiaIi8 ober gar Strealiä: So roett »örßn njtr (roären rotr nur ourtj fdron
an unferm ^auptjteU!)» Dte wirbelt wäre fertig (roenn ber iDorgefe^e mit ttjr

jufrteben lH). 3)a§ ^tlcmannifd^e hvauä^t f)m ben ^oniunftib beö Präteritums,
äfm ««ebenfa^ toed^feln htiht Reiten oft beinahe unterfd^iebSIoS ah. mf)tx?.ä 264. 447

f.
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^11 bei- «cbcutunß berührt fic^ übrtgciiö bic S^lößlid^fcttSform fcl^r oft mit
bcr Sßirntc^fcttäform. 2)a^cr ftnb öicireid^t mand^c SJJöglic^feitigforincn ^cutptaßc
flcrabcau SBirmd^Fcttäfonttm Qctüorben, fo xoit müffeu, bürfen, können,
mögen, mir beurfjtc (mimbartl. oud^ öicllcid^t tk bßrf imb iitr berf == „t(^

bürfc"; 238. 255). ©benfo ^Qt fid^ fd^on früher id? mill entmicfelt (234,4. 255).

4. Die 9K^timg bcr §anblung (Genera verbi: atttD unb
hoffte).

22;'). S^ci einer ^ntig!eit lann aud) bie 9?t^tung in SBctrad^t

fomnien, in ber fte ficf) bert)egt. (Sine befttmmtc ^onblung fann man
Don bcm ^un!t qu§ betrarfjtcn, üon bem fic mtSge^t, aber anrf; üon
bcm ^nnftc, bcnt fie gnftrebt.

SBenn man ftd; aU Stätigfeit fdjUgcn benCt unb afö bic jttjct

fünfte, jnjtf^en benen fie fic^ bemegt, etma €nedjt unb ^fexh m^
nimmt, fo muß man Dom ©tanbpunft beS Äned^te«, bem ^luSgangg^
|nin!t ber .^^nnblung, fagcn: JDer fincdit fr^lägt bas ^ferb. '@tcat
man fic^ aber an bie ©tcttc be§ ^ferbeg, fo mufe ber ©a^ Reißen:
IDas }Of£rb roirb gefrt^lagen tjon bem ßnßdjt.

^cr Unterfc^ieb ber beiben 5(u§brucfgmeifen ift rein äufeerlid) unb
nur in ber 51uffaffung be§ ©^rec^enben begrünbet. »et ber einen ^orm
ift ber ?[u§gang§punft ber ^öttgfeit, ber tatfädjUd^e (logtfc^e) ©a^gegen*
ftanb, aud^ fprad^Iic^ ©a^gegenftanb (grammattfd^eg (Subjeft); bei ber
jmeiten ift ha^ ßtel bcr .^anblung, bie logifc^e ^gän§ung, fprad^Ii^er

©a^gegenftanb gemorben. S)ie 5lu§fage ift 5lugfage geblieben, aber

fie ^at ifire Jorm gettjcc^felt.

®ie urfprüngtid^e 93etrad^tung§meife, bei ber ber mirflic^e ^n^
gangSpunft ber |)anbrung au^ fprad^tic^ 5(uggang8punft bleibt, gc=

braucht ba§ 3^^tmort in feiner natürlichen gorm; man nennt biefe

^ergcbrac^tcrmajscn tätige gorm (5l!tit)): td| fr^lage, ^ic gorm,
bie bei ber anbern öetrad^tung^meife nötig mirb, nennt man hk
leibenbe (Scibeform, ^affio): Idj toerbe gefdrlagen,

®cr Stuöbrud ift fd^Icc^t ochjö^tt. üim 3cüh>ortäform lüic 3rf| Utie, %^
kränkle, bie an ftd^ bod^ ein Seiben bcscid^net, ift i^rcr f|)rod^Ii(ien ©eftolt
nod^ nid^t leibcnb, fonbern tätig; cbeufo ein Sluäbmcf mic Ädj bekomme
Ärljläge. 9tber ber 9?Qmc ift bnrd^ einen Überfe^nngäfc^Ier römifc^cr @^rad^-
gelehrten {r.Äd-oq = affectio passiTa) in oltcr 3eit aufgcfommen unb feitbcm
allgemein üblid^. (SJennuer mit^tc man bieSeibcform thtn bejeid^ncn al§ biegform,
bie eine Beitmorttötigfcit bon i^rem Bielpunft auö betrachtet, nid^t öon i^rcm
S(nägang§|)unft. ©inngemäBec !önntc man bie tättge fjorm bie ©runbform
bcs! 3eitttJorteä nennen, bic leibenbe bagegcn bic fjorm ber ÖJcgenrid^tung.

Srnftott beä Stuäbrudfg „SHid^tung ber ^anblung" olä ^nfammenfaffung
für 9r!tib unb ^offiö mirb anc^ „?lnteiIäform" gebrandet, meil biefe ^formen
angeben, ob ba^ ©nbjert an bcr ."ganblnng alß 9ai<{gangö' ober alä B»eIt>Mnft

Slnteir nimmt.
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226. ^ie mörföeaügUt^fcit (Duo 9lefle)rtD) mh Die OJeöeiifeltlg«

feit. 9^un !ann eg aber au^ öorfommen, ha^ eine §anbtung fi(^ nad^

il^riin SluSgangSpunft äurürfbetoegt, bafe her SluSgangS^junft aud|

gielpuitft ift. 2Bcnn bie ^anblung, beS ©d^Iageng nic^t bcm ^ferb

gilt, fonbern bem ^ec^t felbft, fo brüdtt man bag butd^ bctt @a^

ouS: ©er fittertjt fdjlägt ftd^. Sine berartige gorm nennt man rüd*

bejüglt^; ettpag geeigneter tudre bie S^e^eid^nung rütfläufig.

Söei |)turoIifd^em ©ubjeft brüdt man fo aud^ bie ©egenfcitigfeit

aug (123,3): J)te tnedjte fdjlagen fir^.

c) ^le Sorm bet elnjelnett ^(buttgSflaffen.

227. ülttfatiie und äufornmenöefeftte Seltformeti. ^ic

gormen ber ©egentoart unb ber SSergangen^^eit bilben bie ^runb^

läge beS ganjen Ijeutigen gormenbauö be§ ßeitmortg. <Sie finb bie

einfachen gormen (tdj gebe, txir gab, xäj gäbe). SöoB fonft nod^

an gormen oorl^anben ift, entfielt bur^ 3ufammenfe6ung biefer ein*

fad^en gormen mit Sf^ominalbilbungen (ti^ Ijcibe gegeben, trlj werbe

geben, tdj mnrbe geben, tir werbe gegeben, i^ bin gekommen).

9J?an nennt fte be^^atb §ujammengefe|te gormen.

228. fiterer «cftanb. Slud^ baä geitwort ^ai beim SSegtnn bcä

©onberlcbenS beä ©eutfd^cn fd^on öicl üon bcm f^ormcnbcftanbc beä ^nbo-

flcrmanifc^ctt unb bcä Uröermanifd^en eingebüßt, ©c^on bamalg bcfi^t c3 nur

ätoci Zeitformen: ©egentoort unb SSergangen^eit; nur noc^ brei 2lu§Jageformen:

SBßirmc^feitä-, SD^öglic^feitä* unb 93efe]^Iäform; nur nod^ gtoei Ballen: ©inao^I

unb 'SRt^x^a^l; unb nur nod^ eine eigene »lic^tungSform (225): bie gorm ber

©runbrid^tung (tätige f^orm). Unöerfe^rt erhalten finb nur bie brei ^erfonen.

aSon (grf^einungäbeaeic^nungen (gfJominalformen; 94b. 275) finb in biefer 3eit

jd^on enge mit ben 3eit»ortöformen öer!nü|)ft hk 9?cnnform (ber Snfinitiö)

unb bie beiben SRittelmörter (^artijitJien).

229. (©(^»uitb wnb 3un>ttd)ö in Qt^ä^WWditx 3clt, 3lber baS önbert

ftd^ bei ber ©onberentttjicfhmg beä SJcutfc^en in mannigfo(^er SBeife; im großen

ganaen toerben bie 2luäbrucEämittel au(i) jefet cfier oerringcrt aB üerme^rt.

2)ie Bcitformen ^aben junät^ft eine SSereic^erung erfahren. 3« i>cn

Beiben überlieferten fommt im §od^beutfd^en feit ber ölteften 3eit bie neue fjorm

ber öoUenbctcn Gegenwart, bie mitgaben ober ftixi gebilbet ttirb (a^b. ich

hän funtan „id^ ^abe gefunden", 6r ist gifaraD „er ift gefa^ren^O- ^n i^i^e

©eite tritt balb aud^ eine ooUenbete 58ergangen^eit (ich hate funtan,

Sr was gifaran). ©leid^scitig fommen SSerfud^e auf, aud^ eine befonbcre 3Mlunf tä*

form burt^ Umfc^reibung iu bilben mit foU, mng, will unb ber IRennform

ober mit roerbe unb bem ^artijij} ber ©egentoart (er wirdit sehende), ©eit

bem 13. Sa^r^unbert finbet ftd^ öfter im §b. aud§ werben mit ber «Rennform

(tdj werbe fetfen); im 14. =^a^r^unbcrt wirb biefe Sluäbrudföweifc (läufiger, unb

öom 16. ^a^r^unbert ah Um fte alä fte^enb gelten. 2)em ^t>h. ift biefe 9lebe-

weifc mit werbe an fid^ be!annt, ober fte f|at \>a feine guturbebeutung: ^el

würb ftrk ofe en pov mal lja|ilg umklken „er fa^ fic^ um'' (fj. 9icuter). ®od^

ögl. ©tt wür|l („wirft") bl Derbthen.
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Xafüi; fd^wiubct im ©üben, im Dbb. unb CBerfr., bic SaSirllid^fcitäform
ber Vergangenheit (trij gab, Ir^ fplelte) feit bem 15. ^af)x^mhtvt gang anS ber
@|)rat^e, loal^rfd^cinlid^, toeil bic fd^toat^en ^formen oft mit bem ^röfenä aufammen-
ftclen unb fo nid&t me^r beutlid^ maren: tv fpielt' „er jpieltc" = zv fpleit, bu
rpW(tet)? = bu fplelpt. ©ie tritt il^r ©eMet an bie gorm ber öollenbetcn ®eocn-
tyart ob (221 STnm.).

9ln ©tcße ber untergegangenen alten, nod^ im ©otifd^en öorl^anbenen, ein-
fad^en Seibeform (got. haitada „er toirb ge^ei^cn") i^ j^on in ber urbeutfd^en
S^it eine Umfd^reibung mit f^tn m\> mzvhzn getreten, hk feit bem 9. ^a^r-
^unbert ungefähr fo üoneinanber abgcgrenat finb toie nod^ ^eute (§r wirdit
ginoman; gr ist [was, ward] ginomair; erji n^b. QBr t(l genommen morben).

SlBcr inncr^oIB biefeä 93e^onbeä treten aud^ mand^e Sluägleid^ungen
ein. ©ie betreffen 1. bieeJeftoItbeä©tamme§,unb sttjar ^infid^tlid^ beS fßolalS
im Snnem unb ^inftd^tlid^ beä tonfonanten am ©tammenbe; 2. bie ©eftalt
ber SlBIeitungöfilben; 3. bie ©nbungen mh 4. hk SSorfilben. 3Sir
rcben batjon jetoeilä, loo eä ber gortgang ber 3)arfiteIInng mit fidb brinnt (231 ff.

242 f. 245 ff. 246 ß. 259).
J v n

a) S)te etnfarf)en 3etth)ortformen.

A. 2)cr «Stamm.

I. Snt allgemeinen.
a) a)ie Untcrfd^eibunggmittel.

230. 2)ie SSerfdjieben^eit be§ S3egripin^alte§, ber ben einäelnen

Seit» unb 5Iugfageformen tnnetool^nt, toirb bei ben einfad)en geit*

toortformen öornel^mlici^ burd§ bie SSerfc^ieben^eit be§ ©tammeg toieber«

gegeben; bie (gnbungen fommen nur nebenfäd^tid^ unb in toenigen
gätten in Setrad^t (257). S)ie Sßerfc^ieben^eit be§ ©tammeö aber
toirb burd§ mannigfad^e SJ^ittet erreicht:

1. hnxä^ «^ertoenöutig unöertoanDter SBuraeln:
bin: fei: war; aui^ too§t g£!je:gtng; |ie^e : ptanb (ftunb);

Ifabe : Ijatte; fteute anfd^einenb auc§ tue: tat (234,4).
®iefe ©tammformen finb urf^irünglid^ »o^I äße erftarrte Ülefte oer*

fd^iebcner ßcitmörter, hk in ber SJoraeit einen öoUftänbigen äformenbau Bcfofien.

2. Durcft Slölout:

btttbe:battb, faljre : fuijr,
^ie 3eittoort6iIbung ift f)eute ha^ eigentlid^fte ©ebiet be§ 5(Btautg;

bennod^ liegen aud^ l^ier löngft nid^t me^r gang ein^eitüd^e SSer*

^ältniffe bor. 5)ie früher üor^anbene ^^ejie^ung ^totf^en SSurjelgeftart
unb Slbtoutgfomi (232) ift f^mtt infolge ber SufdUe ber gefd^i^tli^en
©nttoidlung öielfad^ gelöft, unb bei ben einjelnen 9{ei§en lagern fic^
bie ©lieber ie|t oft gonj toifffürli^ nebeneinanber-. ©arum f)aUn
manche 9f?ei^en aud^ ^toei ©tufen, anbere aber brei. ^abei bleibt ber
Umlaut äunäc^ft gan§ außer öetrad^t

(f. unter 3).

a) Stoeiftufiger ^Tblaut liegt öor Wi ben 9^ei§en:
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I. a) xzxiz : ritt (geritten)*

b) bleibe: blieb (geblieben).

60 flehen ttKe 3cttttJörter, btc im ©egenhjartSftQmm tl {Qt\pT. ag, 46)

auftoeijcu. 2)te bctbcn Untcrabtctlungen finb öctrennt burd^ bic 3) au er bcg t

(rttt, bitßb). 3u i^nen gcl^öicn in bcr ©tl^riftj^jrad^c nod^ folöcnbc SBörter:

a) ftdr bßfUt^en, betgßn, (er-, tjer-) blßldjen, gleiten, greifen,
kneifen (nbb. hneipen), leiben (243), pfeifen, reiben, reiten, fi^eigeit,

frlileirtien, fdjlßifcn, fdrlei^en, frijutelgen, fdjneiben (243), fdiretten,

llretdien, (treiten, weirijen, fowic haS jüngere gleirtjen (248) — b)bielben,
gebeiljcn, lelljen, meiben, preifen (248), reiben, \äjeimn, friireiben,

fdjreien, freien, fleigen, treiben, |eiljen,fett jpätercr 3cit ttud^ fitieiben,

(235), bann ober oud^ fdjmeigen unb weifen (248).

Sn a) gel^ört aü^ baö «|3räterttot)rfifenä ti^ rocig: roir rotrfen. gu b) lieftc

fic^ mit 9lücfficl^t auf feine eigentlichen gcitttjortfomten ^eutc aud^ Ijetgen jicflctt;

nur weidet fein attjeitcä SRittelhJort nod^ ob (282), unb j»ar au» gcfd^id^tltd^cn

©rünben alä alte fog. 9ftebupIi!otionä6ilbung (232, 5).

n. a) fliege : flog (geflogen),

b) glegetgog (gegoffen).

.t>icrt)cr gehören «He 3cittt)örter mit Ic (gefpr. i) im dicgcnttjartöftomme.

!Dic beiben Untcrüaffcn unterfd^cibcn fic^ wieber burd^ bic 3)aucr bcö O'SautcS.
©ic umfoffcn folgcnbc ©ilbungcn:

a) biegen, bieten, fliegen, fUelien, frieren, blefen (kor; 243),
frilieben, (tieben, uerlieren, |tetjen f243) unb wiegen (237);— b) fliegen,
genießen, gießen, krierfjen, ricrfien, fdjleflen, fdiUellen, fieben (243),

fpriegen, Derbriegen.

fjür ha» ältere liegen unb triegen ift neben log unb trog unter bem
einfluB bcr Hauptwörter ffng, £üge unb (Erng jc^t lügen unb trugen
eingetreten.

in. trinke : trank (getrnnken).

Hierher gcl^ören atte 3eitwörter, in bereu ®egcnwart§ftamm ouf baS l

cntwcber ein n (ober r;) unb ein weiterer Äonfonont ober ein cinfad^cä 11 (gcft^r.

ng) folgt, nömlic^ binben, finben, r4in'inben, winben; — finken,
trinken; — bringen, gelingen, klingen, ringen, frijlingen, frljwingen,
fingen, fpringen, jwingen; bingen, ))aS in biefe Älaffe übergetreten ift (248),

^at feine fd^wod^cn g-ormcn (blngte, gebingt) baneben behalten, äßegen
fnngen ogl. 252.

rv. a) geben: gab (gegeben).

effen:ag (gegeffen).

b) neifmen : naijm (genommen),
treffen : traf (getroffen).

,t)icrf|cr gc^ren bic metflcn Zeitwörter, in bercn ^^räfcn^flamm auf bcn
e-£aut ein einfad^cr tonfonont folgt.

Ob biefer e-Saut lang ift ober furj (geben, effen), ifl gleichgültig. SBid^tig

ift bagegcn bie 'äxt beä auf haS e folgenben SautcS. ®enn banad^ richtet

fid^ bic ÖJcftalt bcö ^weiten ^^Jarti^ipä (282). 9l«e ©tömmc nömlid^, Ut auf einen
gewöl^nlid^cn 9)huibt)erfd)lup- ober 9)iuubcngcnlout ouägefjc«, oerwcnbcn ben
^^röfcnöftamm aiid) im iiartijip; wo bagegcn bcr @tnmm auf 1, m, n, r au»-
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gel^t, ober too Bei fonjliöcm Stuölout bcm t ein r öotI)cröc^t, tritt im ^avt^ip
ein ö-Sont aul ber felBcr mieber lang ober htra fein fonn.

fflaäi biefcn (^eft^täpunften laffen fic^ bic cinfd^Iögigen 3eitro5rtcr in
Btel^rere &uippm scriegen.

a) 3la(S) a^btti Qttjtn: Qei\tf£n,gzfsijt\j£xt, Ufen, feljcn, treten;

—

mäi uffen: frcffen, m^rfcn, ocrgcffen; — b) nad^ ntftmtn: lietflBn
unb gebaren (mit ä für e, wo^I mit 9?ä(ffid^t anf boä häufigere gebar; 58);— nad^ trtfUn: brerfjen, brefrJjen (248), erfrfjredien, fiireriien; ferner
ia9 aUeinfte^cnbe jtedren (235 b). 2)ie 2)aucr beö a ber SScrgongen^eit f^h»onft
nod^ mant^mal öor geioiffen Santen (gdfb, erfrliräk, ptarij nf».; 242).

^n biefc 0affe gehören aber auc^ nod^ einige o er ein gelte SSorter, bie
hinter bem e eine r-- ober I-SScrBinbnng enthalten: gelten, frljeiten, beraten,
Ijergen. (Sie gelten im ^Sartiäi^ sufornmen mit ber ^xuppt oon treffen nnb
nehmen. 9lßer hie ^orm ber Vergangenheit flc^t nic^t feft. ipeutjntage ifi aaar
galt, ffijalt, barg, barjt ublid^. Slber im öorborigen Sa^rr)unbert fagte man
andj borft (5)fl8 ©nmbets borjl, SSürgcr), unb ©cJ^iöer Bilbet bagu einen ton*
innftio bürde, ©ö berührt fid^ biefe &mppt al]o mit ber maffe V; aber anc^
mit ber tlaffe XIII f)at fie monc^eä gemein (ogl. barüber unter klaffe XIII).
2)iefe SScaie^ungcn erflören fid^ haxauS, bafj aüe biefc SSörter bie gleiche
SKuracIgeftoIt i^oben unb urf})rüngli(^ ju einer eiiijigen tfaffe gef)örten {abt>.

III b ouf 6. 239).

Y. \dfmzliz : fdjmoii (gBfdjmoljeit),

rdjerß : fdjor (gefr^üren).
9lud^ biefe tlaffe ift wenig einheitlich. 3unöd^ft gepren ^ierf^er einige

Beittüßrter mit 1 (gefd^r. U) ober einer l-5SerBinbung hinter bem e: melken
(248), fttjmelien, quellen, Trijnjellen; — bann einige .geitmörter mit r als
©tammauälaut: friJ^ren, gören (243); — enblid^ einige meitere mit anberä-
arHgem ©tommauSlaut: fedjten, fledjten, fowic meben, Ijcben unb roägen
(roog, geujogen) mit feinen 5lMeitungen bewegen, erroägen. — Söieber eine
befonbere ©teßc nehmen megen i^reö ©egentüartäftommeS bie SBörter erlöfrijen
unb ff^mören ein, in benen o erffc in längerer 3eit für e eingetreten ifl (74, 1).

93emer!enSmert ift aber aud^, bofe neben Ijob unb fdiroor aue^ bie ur-
f|)rünglid^cn tjnb unb frfjmur sulöffig finb (ügl. a^h. JReitje VIb auf @. 239).

VI. tragen : trng (getragen).
^ierl^er fleHen fid^ bie meiften 3eitnjörter, in benen auf iaS ä beä ©tammcS

ein einfacher Äonfonant folgt: fatrren, graben, laben, f^jlagen, tragen;
ferner fdjaffen, mafrijen unb enblid^ marijren. 5)od^ fc^manft Bei roafdiin
unb njodjfen bic ®oucr beS u in ben einäclnen ©egenbcn ®eutfd^Ionbä (ujrtrija;

G3).

Vn. laffen : Heg (gelaffen).
Cncr^er gepren auc^ njiebcr gewiffc SSörter mit a im OJegenmartgftamme:

blafen, braten, fallen, fangen, lralten,ljangen, laffen, raten, fiirlafen;
fobann aber auc^ Ijanen (ljleb:82), laufen, rufen, (topn. @g finb haS bie
iRcftc einer früljcr umfangreicheren tloffe, ber fog. rcbu^Iiaierenben (o^b. Vn.
©. 239 f.). ©ie gegen bic 2lngeprigcn ber maffe VI lautlid^ abäugrenjen, ifl

^eute unmöglid^ gctoorben.

SSag nod) öerbleibt, finb gan^ üeiuc (^ku^pen:
VIII. raufen : foff (gefoffen).

fangen : fog (gcfogcn).
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^tcr^cr gd^örcn nttr brei SBörter mit an im ®cöentoartäjiamm, au^et fattfe«

ttnb fangen nod^ fitrnanbem ^oä^ ßc^en gerabc fangen unb fri^nanben,

— bic sum Unterjd^ieb bon fanfen einen langen o-Saut l^aben, — ond^ fd^on

fdötoa(^ (248).

IX. bitten : bat (gebeten)*

<5o gcl^t nnr ft^en (faß); liegen l^at lange« t in ber ©egcntoatt.

X. glimmen : glomm (geglontmen).

S)amit lä§t ftd^ nur nod^ haS loutä^nlid^c. hltmmen berbinbcn. Aber

beibe, klimmen unb glimmen, merben aud^ fd^on jd^mad^ abgemanbelt (248)*

^icr^er gel^ört in getoiffcm ©innc aud^ Ix^ mlll : mir wollen (264).

XI. kommen : ham (gekommen).

S)ic8 jte^t ganä oereingelt.

ß),^reiftuftger 3l6Iaut liegt üor in ben 9ici]^en:

xn. rtnne : rann : rönne unb ranne (geronnen),

@o gelten attc 3citmörter, bei bencn im Ocgcnmartgftamm auf ba3 furie t

einer ber «ßafenlaute m ober n folgt, ben bic ©d^rift mit einem bopljeltcn gcid^en

»icbcrgibt, nämlic^ beginnen, entrinnen, gewinnen, rinnen, ftnnen,

fplnnen; fitjroImmen (ogl. @. 241).

xm. fterben : ftarb : ftürbe, fetten (larbe (geftorben)«

^ier^er gehören nod^ mcl^rcrc SBörtcr, beren ©tamnt mit einer l- ober

r-SSerbittbung ft^liefet, n&mlid^ Reifen, oerberben, werben, werfen, »a
anbem ift aber bic fi-^form jd^on nid^t me^r fibli^, fo bei f4ielten, gelten,

ber|len unb bergen. ®arum bilbd jwar Älobfiocf nod^ oerbftrge, ©dritter

aber fd^on bSrfte (ogl. Älaffc IV unb Y). — ißUerben ^ot eine alte SKc^r*

ja^Iäform würben bewahrt, bic jefet nad^ bem aKufter ber fc^wai^cn 3eitto5rter

eine einja^läform mnrbe neben ft^ ^croorgenifen l^at. ^afftr !ommt ha^ ältere

warb mci^r unb me^r QJb-

XIV. befelrlen:befalrl:befölrle, feiten befaljle (befolrlen).

S)ic8 fielet Wieber allein mit feinem aScrwanbtcn empfehlen (84a).

#ef<ftl<$tn<5es. 3>er ^HtttseCfteftttti tinb (eint imf^tä^nn^^

a) J)er ©urjclttblttut ber ftltcrm 8«it.

231. Überfldlt. ©d^on in ber aneröltejien 3eit acrfaffen bie 3citwörter

nac^ bcm S5cri^alten bc8 aBur§eIoo!aI8 in bic gwci ®mppm ber ablautenbcn

unb ber nid^tablautcnbcn »ilbungen. S)cr ^laut finbet ftd^ Oomel^mKd^ bei

ben „ftarlen" 3citwörtcrn, aber nid^t anSfd^Iießlic^ (233 f.).

1. S)cr SCblaut ber ftarlen 3eitttörter.

232. S3ri ben ftarfen 3citw5rtem tritt ber Sttlaut wie l^cute in mc^rfod^er

aJeflott auf: eine gornt ift ben ©egcnwartSbilbungcn eigen (in ber

8E8irIIi^!cit8', ber SWöglid^feitg- unb ber a3cfc^l3form), eine zweite nur ber (gin^

ja^I ber SBirllid^IcitSform ber »ergangcnl^eit, bic britte unb leite ber

aRc^rsal^I ber SSirflit^fcitSform unb ber ganjen aRöglid^Icitäform ber

JBergangcn^eit. SSon ben ^iominalformen gc^cn IgnpnttiV unb bog ^artiaip

ber eJcgcnwart mit ben ÖJegcnwartäformcn, baS ^arti^t^ ber SScrgangcn^eit mit

ber jwcitcn größeren fjormengrubpc ber SScrgangen^cit.

fjrcüid^ follcn anä^ jefet fd^on mond^c §orm!taffen sufammen.
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im m^ ^^ »efd^affen^ett ber SBuracI itntetfd^cibet man meiere Keinen; fo

1. Me l-«ci^c:

I. ritu „tc^ rcUc^, reit „i^ ritt", ritum „toir ritten" (giritan
„geritten").

2. Me ««Slcl^c, in atoei UntcraBtcüungen; bic allgemeinere
Ha. fliugu „fliege" (9icnnform fliogan 56), flouc, flugum (eiflogan).

eine cttoaS oBtoeid^enbc ah:n^)^e bilben bic ^eittoörtcr mit einem %tataU
laut ober g am <Btammmht, j. 25.:

Hb. biutu „i^ Biete" (biotan), bot, butum (gibotan).
3« biefcn in.9Börtem fieKt ftd^ ober nod^ eine ««cbenrei^c mit fi-Börtem:

IIc. sSgu „i{§ fange", souc, sugum (gisogan).

3. hie t'^Mfitn, bie in mehrere Unterrci^en gerfollen:
a) bie SBdrter, in benen ouf ben ©tammöofal i, m, n, r unb ein weiterer

Äonfonant folgen, olfo s- ».:

nia. I ^^^^ n^^ rinne", ran, runnum (girunnan).
*

\ trinku „i(§ trinffr", trank, trunkmn (gitrunkan).
nib. wirfu „i^ toerfc" (wßrfan), warf, wurfum (giworfan).

6o gelten and^ föhtan, flghtan, drSskan „brefd^en".

olfo
^»^-^ ^^'*^' ^" **^"* **"^ ^^" ^'^'^'^'^ cinfot^e« i, m, n, r folgt,

IV a. stüu „td^ ^c^le" (stelan), stafl, stälum (gistolan).
«Ber ond^ SBörter mit einfod^cm 9Kunbberfd^luB- ober aRunbengcnlout, in

benen bor bem ©tommbofal ein r ^e^t, gehören böiger; olfo:
iVb. brichu „iä} Bred^e" (bröchan), brach, brachum (gibrochan).

5)iefen »hiftem ift au^ stSchan gefolgt, fjür „?ommen" giBt eS BcfonberS
bon einigen fjormen 2)o|)|)elBilbungen: quimu unb \pättt oumu (queman unb
coman), quam, quämum (qußman «nb koman).

c) bieSgßrter, in benen auf ben e-Sofol ein einfodbcr aRunbberfdblnß'
ober aRunbengenlout folgt, olfo j. ö.:

V. gibu „td§ gebe" (gSban), gab, gäbum (giggban).
@o^ ge^en ouc^ trStan „treten" unb hit (3tüppt ber brei SBörtcr bittu

„t(^ Bitte" (9^ennform bitten), liggu „it^ liege", sizzu „id^ fi^c" (»crgong. sa?).

4. h\t tt-»el^e, bic in atoei Unterrei^cn aerfölTt:

a) in bie $au|)tgru^|)e, Befic^enb au8 ben SBörtem, bercn ©tomw c
enthält nnb auf einen einfod^en Äonfortontcn ouägc^t, olfo a- ©.:

Via. faru „i^ fo^rc", fuor, fuorum (gifaran).
^ierl^er jlcHt ftt^ and^ stantan „ficl^en".

b) in eine Heine i«eBcngru^t)e mit Umloutg-e im Stamm, olfo a. ©.:
VIb. heflfu „id^ ^cBc", huob, huobum (irhaban „cr^oBen").

@o ge^en no^ skepfen „ft^offen, fd^ö^fen" unb swerien „fc^toören".
5. Jrte fogctttttttttftt rebuiiUaicrcnbett Settwdrter. S^r ©tomm cnt^filt

enttoeber ein o, auf bo8 a»ct Äonfonanfcn folgen, ober fonfl einen «o!aI
ober eine »o!algru|)|)e, »ic fie in ben bisher ertoS^nten 9ieifien nid&t onautreffen
»aren (ä, ei, uo, ou).

Shtr bie gotifd^en (gntf^jred^ungen biefcr Äloffe toeifen nod^ in ber »er-
gongcn^eü bie SRcbu^lüotion auf (baldan „polten", haihald, hafhaldum); im
«^b., toie ou(^ fonfl fo aiemlid^ üBerott im 9lu§ergottf(^en, liegt bielleid^t 5lBlaut
bor. S)enno(^ ift oud^ ^ier bie öeacic^nung „rcbupliaierenb" fiBlid^ getoorben.
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2)ic Sdci^e äcrfollt in itoti Unterteilen:

a) in bie Sßörtcr mit a nnb einer Äonjonantenöcrbinbung in bcf SSnrjel,

ober mit ä ober ei, aljo 5. 93.

:

ihaltu „id^ l^alte", hialt, hialtum (gihaltan),

rätu „id^ rote", riat, riatum (girätan).

hei^u „id^ l^eifec", hia?, hia^um (gihei^an).

^ierl^er gehören auäi gangan „ge^n" (giang „ging"), fähan „fangen"

(fiang) «nb hähan „l^ängen" (hiang).

b) in bie Söörtcr mit mnräeltiaftem ou, ö ober uo, alfo 8- S3..

VII b. loufu „id^ lanfe", liof, liofum (giloufan).

2. S5er Slblant bcr jd^ma^cn Beittoörter.

233. 93ei hm fd^toad^en 3eitn)5rtcrn felbft finbet fid^ ber 5ttlaut fd^on in

bcr älteften Bcit faum mel^r öor. SQBid^tig ijl nur, Befonber§ au(^ für bie festere

3cit, \>a^ «Rebcncinanbcr ber formen bringu „id^ bringe": brähta „Braute"

(gibräht nnb gibningan „gcbrad^t"). ®ann aber fommt ber Stblaut in SSetrad^t

innerhalb ber «JJräteritopräfentien, beren t» formen ja eigentlid^ „fd^wad^" ge*

bilbcte SBergangenl^citen finb. 2ßir betrauten biefen 9(blaut im folgenben für

fid^ gefonbert (nnter 3).

3. 2)er %blavLi ber «ßröteritopräjenticn.

234. 93ei ben «ßrötcritopräfentien (220) glicberte fic^ bcr gormcnbeftanb

urf)jrüttglid§ in aroci Slbteilungen; bie eine umfaßte nur bie ©Übungen ber brei

einaal^Iigen ^er|oncnformen ber je^t alä (öegentoart gebraud^ten alten S5er-

gongenr)cit (o^b. ich wei? „i(^ meife"), bie anberc atte§ übrige: alfo bie 9M)r-

äa^l biefer „öegennjartäöergangenl)eit" unb bie baju gel^örige 9i»Bglid^fcitgform,

bie ieöt aB SSeraangen^eit bicnenbc t-a3ilbung unb bie »icber baju gehörige
ietjt aB SSergangen^eit

9Jiögli<ä^fcitSform, fomie bie yfomtnaiTormcn ^ago. wir wiz^^^um „wit luincu^,

ich wi;5?i „ic^ tüiffc", ich wissa [weata] „id^ tDuBte", ich wösti „id^ toüBtc",

:3nf. wi??an, «ßart. giwi??an).

:3m einaelnen flimmcn btcfe Sieifien, toic ju ertoarten, nod^ jicmli^ ä« i>«n

Slblautörei^en ber geujö^nlid^en ftarfen Beitttjörter. 2Bir ^abcn nömlid^ alö au*

gehörig jur JRei^e:
_ ,

I: wei? „id^ tociB": wi^^^um, wig?i; wissa, wösta (wiJ5?an, giwi/,/,an).

11: toug „ii tauge": tugum, tohta.

III: an „id| gönne": unnum, unni, onda (unnan).

kan „id^ fann": kunnum, kunni; konda (kunnan).

darf „i^ bebarf": durfum, durfi, dorfta (durfan).

IV: scal „id§ foü": sculum, sculi, scolta (scolan).

V: mag „id^ ocrmag": mugum unb magum, mugi nnb megi, mohta

unb mahta (mugan unb magan).

VI: muo^ „id^ mog, mn^": muo7,um, muo2;i, muos(t)a.

4. 3)cr 9lblaut bei einigen 3eitioörtern mit erftorrtcn 93ilbungcu.

Sonft ift ?tbtaut bei dnigen öercinaelten Bcitmörtern ansntrcffen, bcrcn

gormcn fic^ in etwa« freierer 9lrt gegenfeitig a« einer Drbnung ergonaen, fo bei

willu „i(^ wir (eifl. „idj mö*te"): wolda „ic^ wollte" (Nennform wellen).

tuom „\d) tue": ttUa „id) tot", tatuiu „wir taten", täti „icl) täte" feitän

„gcton").
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b) rnsqUimm t>t& «5laut#.

235. S5et aU bicfcn Oiei^en l^aBen fid^ oöcr bie einaclnen ©ilbungcn im
Saufe ber B^tt ftar! oneinanbcr angcglid^en.

a) sru^olelr^ awlfr^m Den ©ruttdfaTmm iietfciaett mel^c. einmal faHeh
in ber Sßergangenl^eit (Bux^a^l «nb mtf^x^a^l, bic Sutl^ct nod^ trennt,
inbcnt er ä.'S3. fagt voütj^ für „totc^", Bis ^unt ^o^re 1650 gana awfammcn,
freiließ Bei ben öcrfd^iebenen iRei^en in ber|d^iebcncr SBcifc; mcifl toirb bic SRe^r-
aal^l maBgeBenb; fo Bei ber i- «nb u-^ei^e (i4r ritt, ti^ flog, taS le^te mit
mittelbeutfc^er gärBung be§ SBofalg, nad^ mb. flogen für m^b. vlugen, 74, 6);
aBcr ond^ meift Bei ber e«9?ei^e, a- 93. Bei ben Maffcn geben «nb nel^wen
(gai) : gaben, natrm : natjmen), ferner Bei ben üereinaelten gformcn quoll,
rdjoü (bon ölterem schöllen „fd^atten"), rdJwoU, rdrmolj, klomm, glomm;
bogegen ftegt Bei ber britten tloffe fonft bnrd^ge^enbä bie ©inaal^I ,(f.onb :

fanben, rann : rannen, warf: warfen, auSna^mgtoeife Fnngen; 252); nur
in SBörtern mit r unb l, alfo Bei Ijelfen unb (lerben, ferner Bei rinnen unb
feineggleid^en ^at fid^ in ber aRöglic^feitäform ttjiebcr bie altertümlid^c ^orm
Bettjo^rt (Plfe unb ijölfe, flürbe, rönne, fr^mömme; 74, 7. 255). Slui
TOorb : rourbe, mürbe erinnert nod§ an ha§ frül^erc SScr^öItni«.

S)ie SRunbarten weichen ^ier nun atterbingS aud^ toieber fiar! oB; man^-
mol ift ühttf)aupt nid^t auägeglidien morben (nbb. nam : nemen), manc^mol in
anberer 9iid^tung alä in ber ©d^riftf^rad^e {nhh. furnng : fprungen).

©obonn i)at ftd| tk Vergangenheit nad& htm ^artiai|) ber SJer-
gangen^eit gerii^tet Bei pflog, rodj, fr^or, föjmot.

3tt)ifd^en ber ©egenmart einerfeitig unb ber SJergangenl^cit mit i^rem
«Ißartiäip anberfeit^ ift nur aui§geglic|cn öorben Bei einigen ber ©cgcnmart ge-
morbcnen «ergangen^eit^formen (^ßröteritopröfentien; 220), unb atoar anm 9Jadb-
teil ber OJegentoort Bei foll : foUte, gefollt, au.i^ren ßJunftcn Bei tauge :

taugte, getaugt
b) Sluöglcij^ amlft^ctt Derfd^lebencn Stellen, es i^dBcn \\^ oBcr out^

bte öerfd^iebenen «Reihen gegenfeitig Beeinflußt, menn aud^ mand^mal nur in
etnäelnen SBilbungen: fieiljen ift mit feiner %otm geHorljen in bie maffc bon
bredjen üBergetrtten, meben nah mägen in hit Älaffe bon pflegen^ gären
unb rrfjroören ^aBen fid^ nac^ fdj^ren gerid^tet, Ireben nod^ pflegen unb ben
neu übergetretenen raeben nnh bewegen, fdjeiben nad^ metben. Sn ptunben
(m^b. stuonten) gefeüte fid^ nad^ hm 9?eBeneinanber oon älterem banb : bunben
aunäd^ft Itanb unb au biefem roieber dn jüngere^ jlanben. 2lud^ l^icr gc^cn
hit SKunbarten oft i^re eigenen SBege (ögl. mh. geft/jAen oon intranf. |ieAen
nad^ gebroftien,. oBcrf. blug 'Blier, ful 'fier nad^ trug).

3. öuviift Umlaut
236. S)er Umlaut ift immer abl^ängig Don ber S^efd^offenl^eit

ber für i^n in Söetrad^t !ommenben aBurget; benn über umlautg*
unfähige SSofale ^at er leine ma^ijt; bahnx^ Derliert er fe^r an feiner
fi)rad^Iic^en ^aft. Sm großen gangen ift er im ^ergangen^eit^ftamm
leknbiger aU im ©tamme ber ©egentoart, unb im allgemeinen toirft

ber jüngere beutfd^e Umlaut (befonberä in ben Ätaffen VI—VHI) öicl

fräftiger aU ber ältere germanifd^e Umlaut (in ben tlaffen ü, IV
unb xni-xiv).

e'ii 1 1 r r i n , 2)tc bcutfdje Sv»i<I)c i>cc ekgenioart Iß
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Sm einj^eltten f(^afft ber Umlaut fotgenbc SRebeitformen:

a) beim @egeitUiatt0ftamm (251) in ben klaffen:

n. fihcit : flendji
^oc^ finb btefe 9^eBenformen mit eu pt^ften^ noc^ ü6ltc^ bei bieten

>

fliegen, fltetren, jteljen, hrtedjen, fliegen, gießen, Tt^ltegen,

«nb au(| ba üinöen fie oltcrtömlid^ (251 II).

lY. gebe : gt(e)bt
^icr ift ber Umlaut bei alim Wnflepriflen bcr ganaen öielgeftaltigen

filaffc fiblid^, mit attcinigcr 3l«gno^c tjon genefen (2511).

V. {djmtiiz : fdjmilji
^ier beginnen fid^ bie SBörtcr melhen, fdieren („Waa frijiect mx(^

Äeldj mtb fialferpmnk") unb gären ber 0icgcl ju entsic^cn; roeben,

^ebcn unb fi^njSren fommen aiiS (jclt^id^tlid^en ©rünben überhaupt

nit^t für fie in ©ctrad^t (251 I).

VI. trage : trägt
^icr bilbct nur fi^äffen eine Sluöno^me.

VII. lafre : lägt
giid^t umgelautet toerben ijantn unb rufen.

Vni. fanfe : fäuft.
fi^naufen unb fangen bleiben frei öom Umlaut, rangen felbft»

»erftänblid^ wegen bcö fonft eintretcnbcn 3«fflwmenfatl§ mit fougen.

XI. komme : kömmt.
5)o(^ ift haS eigentlich nur im Wo. üblid^; bnnebcn beftel)t bic J^orm hommt.

Xni. fterbe : Utrbt
®er Umlaut ^errfc^t allgemein.

XIV. befeljle:befteljit.

ß) beim^tamm ber S3etgangent)Cit in allen Älaffen mit ^lu^na^nie

öon I unb Vn (255). @0 entftel^en ber 3iei§e nad^ bie ^op^jelformen:

n. flog : flöge,

in. trank: tränke.

IV. gab : gäbe.

V. fij^itö^l fdjmÖl|c.

VI. trug: trüge.
^ier^er gehört out^ öon ben^röteriiovräfcnticn (tdi) m uß:(u)lr) mü ffen

(238), fobann oug Älaffe V bie ^Nebenformen tjubtpbe, fitjroarrrdrwftrf,

VITI. foff:föffe.
IX. bat : bäte.

X. glomm : glömme.
XL kam : käme.

XII. rann : rönne (neben rönne, 8. 238).

Xin. ftarb : (lärbe (feiten, neben häufigerem |lnrbe, 'S. 238).

XIV. befaljl : befäljle (feiten, neben geroö^nlid)em beföhle,

e. 238).
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Stt otlcn biefcn maifcn fögt fid^ im groBen gonäen alleö ber Siegel. 9?ur
gebfire ift wegen feine« Sufammenfnüg mit ben ©egcntoartöformen nid^t üblii^.

28o 'bopptltt ©runbfotmcn toor^anben finb toie l)ob : Ijub, fönncn
natürlich beibc umgelautet rocrben; für rrtjroören fontmt aber ttjieber nur fi^würe
in*öetrac^t, »eil fic^ bie 9?ebenform rdjroöre nic^töon ber Öiegenmartöform abhöbe.

^ef^i(^tti^esi per ^mtant nnb feine Jltt^gfeid^nufl.

237 a) ^tht : gibt, hiüe : beut Sn ber ganjen ©injo^I ber SBIrnic^-
feit^form ber ©egcnnjart unb in ber gtoeiten ^crfon ber etnia^Iigen »efe^löform
muBtc früher hti htn ftarfcn 3ettnj6rtcrn, bic ein alteö e ober tu im
(Btammt f)atten, t unb in eintreten: o^b. gibu „ic^ gebe", gibis{t), gibit, gib:
göbamSs „ttir geben"; biutu „ic^ hktt", biutis, biutit, biut: biotames (bgl. 56).

§luci^ ^ier finbct eine »erfd^iebung nad^ beibcn <Bt\itn ftatt, freilid^ in htn
cinjcinen SRunbarten gan^ öerfd^ieben. SDie ©d^rift||jro{^e ^ot (251 1) überall
hit erfte «ßerfon ber ©inaa^I an bic 9Ke^raa^l angefd^Ioffen: iitr gebe, irfj

biete; in ber aweiten unb britten «ßerfon l^at fie bic oltc ^Jorm in ber e-
9lci§c meift erhalten (bn glbfl, er gibt), aufgegeben bogegen feit bem 5fu3gang
be« 18. Sal^r^unbertS in ber n-Md^t (bn bieteft, er btctet). Sluöna^märoeife ift

aud^ hti e-SBörtem auägeglid^en toorben, unb jhjar sugunften ber SRe^rao^I bei
bellen, gellen, melken, kneteft, pflegen, roeben, bewegen, fäten unb
gären (251 1), bic aut^ oflc me^r ober mtnbcr in bic f^wad^e Slbwanblung
^inüberfdöwonfen, aber aud^ bei genefen; äwgnnften ber übcrwiegenb gebraud^ten
Cinaa^I hd mtegen unb flemen. SSei ber n^-gfiei^c bagegen fommen Slugno^me-
formen wie i)u bentfl, er f leuttit nur noc^ oercinaelt in ber ©id^tung bor (251 II).

ß) faftrc : fä^irf. (gtmag anberä liegen bic SSer^ältniffc bei \itn ftarfcn
3cittoörtem, beren (Stamm in ber peiten unb britten ?ßerfon ber cinaal^ligcn
Oegennjort htn iüngeren gewö^nlii^cn Umlaut annehmen mufete, alfo bei
?8örtcm toie a^h, faran, loufan.

.^icr bcboraugtc baS «ßbb. feit öltefler Seit bic nmlautälofen »Übungen
me^r unb me^r, eticaä fpäter bic l^od^beutfd^en , oor allem \)k mb. 9»unbarten.
Umgcfcl^rt ^at ober ber Umfout in jüngerer 3eit munbartltd^ aud^ öiele f(^toad^c
3etttt)örtcr ergriffen, in bcnen er nid^t ^eimifd^ war, a- 33. mait|en. Tagen,
Irolen (jjfäla. tft^ maitr, in mekfilit, er merijt). S)ie ©d^riftf^rad^c aeigt
(251 1) id htn nod^ hutd^aui ftarf abgewandelten SBörtem im allgemeinen
^eute au^ noä) ben Iautgefe|Ii(^en ©tanb (er fätjrt, lauft, ^ögt, fdrläft, bod|
Ijaut für öltereä put). 93ci kommen f^errf^t feit bem (£nbe beg oorigcn
3o^r^unbert3 ©(^wanfen (kömm|l, kömmt neben jüngerem komm (1, kommt).
SJon fd^wat^en SQJörtcrn weift nur fragen fd^ojt umgclautetc formen auf neben
ben überlieferten uuilautölofcn (er fragt unb fragt).

238 a) Jm^t : fanMe („9{ücfnmlaut"). Sei einer «Rei^e f c^ w o ^ er Qdt-
»örter mit. longer ©tammfilbe ftanben iirfprunglic^ umgelautetc formen ber
©egenwort umlautölofcn ber liJergangen^eit gegenüber {at)h.' ich sendu Jdi
fenbc", ich santa „fonbte"; 57 b). 9lber balb brang ber umgelautete Stamm
au3 ber OJegenwart ond^ in bic 35ergangcn^eit ein, awerft nur im 9Jbb. (senda
für sanda), fpater, unb awar in fe^r bur^greifenber SBeife oud^ im 4>b. (munbort.
gebenkt, gerennt, gekennt)» 3)ie ©c^riftf^roc^e f)ot aut^ nur wenige ber
alten formen gerettet (brannte, barijte ufw.; 252).

'a%en'. 5)urd^ ben umg cf ehrten Vorgang, turd^ SJcrfd^rc|)|)ung bc« um*
loutölofcn ©tammeg in bic Gegenwart, finb nur einige 2)op|)etformen inö Seben
gerufenworb.cn: fl^cn, bcftalleTi, fdia^cn neben nljen, bcftelien, Prtjnijcn.

IG*
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^ffV^üiU** SSei biefcn 3eittt)5rtern log o6er in ber SSergatigciil^eit ncBcn hm.
«mloutilojen ignbüotio ein wmgclontcter Äonjunftiö (m^b. brähte „Brod^tc":

braehte). §ier ift im ^b. feit ber a^h. S^t aUntöl^Iici^ ntel^r unb mel^r ju-

gunften ber Sßirflid^feitgfomx ouSgeglid^en toorben, im 2Rb. BleiBt bic ©d^eibung

(brande : brende). ^n ber nl^b. ©d^riftf^rod^e ift lüic im W}h. abgefel^en öon
bjeut^tß ber Unterfd^ieb nur bei Jbrartjte : brärfitje, haäftz, böitjtß aufredet»

erl^alten »orben (255 b).

ß) *müprett'. 93ei ben «|Srttterito|)räfentien, bie im ®ninbc auc^ bo^in

gclöörcn (234), ift feit SSeginn ber ml^b. 3eit toof)i ber ©tamm ber 9)löglic^feit3-

form in bic Wt^t^a^l ber 2ßirfIid^!eit§form übertrogen toorben (224. 255); ml^b.

wir muo^en, dürfen, Icunnen (mb. können), mugen (mb. mögen) neben

müe^en, dürfen, künnen (können), mügen (mögen). S)ie ©d^riftfprod^c l^at

allein biefe SfJeubilbungen übernommen. 9JiunbortIid^ ift ber Umlaut oud^ in bic

einao^I übertrogen njorben (pfölä. tdr berf).

'®ilativi\ ©onft !ommt nur SSereinaelteS in 93etrad^t 3u leren

„lehren" unb erliuhten „erleud^ten" ift auf mh. ®ebiet ein gelärt unb erlüht

entstauben, toeil mon in beiben ßcittoörtem fölfd^lic^ einen umgelouteten ©tomm
bcrmutete unb erliuhten etttja mit Hüten „löuten": lütte „löutete", leren ober

mit 33Übungen mie besseren „oeroöl^ren" : bewärte auf eine Sinie fteHte (57 b).

4. hnx^ bie ©nDung -{^)U:

lob-tt, xzd}n'ZU.

239. ^te ßeittDörter, bie fid^ biefer ©nbung Bebienen muffen, nennt

man feit % (Stimm „\^Xod^t Qtittoöxttx" im (SJegenfa| §u ben ob^

lautenben „ftarfen", beten @tamm füt biefen Qmd on fid^ fd^on

„ftat!" genng ift. <Sie finb feit älteftet 3^^^ ^^ G^oget ^n§o|l Dot*

^anben unb f^d^^n, tote in ben legten Sa^tl^unbetten (248), fo aud^

l^eute nod§ ba^ S5eftteben, i^t 8eteid^ auf Soften bet ftatfen 5lb«

toanblung au§5ube]^nen.

§iet]^et fallen üBtigeng aud^ bie ju ^tcitetitoptäfentien ge*

l^ötigen toitfüd^en SSetgangenfteit^fotmen muite (neBen mnf[) unb

fjollte (neben fjoll),

3n bcm 83ilbung§mittel -(e)te bermutetc 3». ©rimm einen Überrcft beä 3«t*

ttortä tun, unb er foftte iob-te oIS loben tat 3)ie!8 ift icbenfatt« in ber bor-

getragenen Shtffoffung folfd^; ob öbcrlöau|jt ein bered^tigter Äern boron ift, crfd^eint

^cutc minbeftenä red&t ätt'ttfcl^aft.

5. hnxtik öaufuttö blefer SÖlittel.

240. eo liegt

a) 5lBIaut unb bie ©nbung -it t>ox Bei bringen : bradjte

unb Bei einigen S5etgangen^eitgfotmen, bie ju ^täteritoptäfentien ge*

l^öten, ndmlid^ n)ei|:n)ttPe, barf rburfte, kann : konnte, mag

;

morste, ferner Bei rnill : roollte.

ß) Umtaut unb ^tBIaut jufammen bagegen Bei ben SSetgangen*

l^eitgformen einiger ftarfcr g^^^örter, unb gtoar ^(ngel^ötigen ber

^BloutSreil^en:
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XII. rann : rönne (neben ranne, @. 238).
<So ge^t auä) kann : könne.

xm. liarb : ftnxbz (neben |tärbe, @. 238).
^icr^er gehört öon bc« ^röterito^röfentien öarf:b.ftrf£.

Xiy. befatri: beföhle (neben befäljU, @. 238).
S)o§ firi^ in biefen maffen ein SBort ber giegcl cntaögc, fommt Beinol^c

ni(|t bor; nur mölke ift eöenfo tote feine (Sntnbform ntölk itngctoö^nlid^

;

erlöfd^e, baä on fid^ möglid^ toöre, fommt nid^t in 93etrad^t, mcil eä fic^ mit
bcn cntf^red^cnben formen ber ®egcntt)art§gru))^e becft,

9lu(^ haS gormen^oar mag : möge rei^t mon am Beftcn ^icr ein.

6. „mutfumlaut".

241. 9}?anc5mar fte^t ober avi(i) ein nmgetanteter ©tamm anf
ber einen (Btitt einem umlant^tofen, mit -te üerfel^cnen anf ber an»
bern (Seite gegenüber; fo bei benken:badjte, raenben traanbte,
fenben : fanbte, nennen : nannte, kennen : kannte, rennen

:

rannte, brennen : brannte.
®ie aJorgefd^id^te biefer erfd^cinung ijl früher, äufammen mit hm Um-

laut, ße^anbelt hjorben (238).

einige ©tammberjd^icben^etten, bic nur bie SKitlauter ßetrcffcn, fommen
für bic ©^rod^e nid^t alä 9lu§brucf§mittel in 95etra(^t, fo ber grammotifd^c
Sßed^fel, bie SSerfd^ieben^eit in ber S)auer ber SSuräclfelbjilauter unh ber
SBcd^fel gttjifc^en ftimm^aftem SKitlauter im ©tommeätnnem unb ftimmlofem
am ©tammeäenbc. SBir Be^anbeln biefe (grfd^einungen ba^er nur im SSorbcigc^en
crft ba, m fie gerabe Bebeutung^Io« auftreten (251. 252. 282), mod^en bie SSor-
gefc^id^tc aBer gleid^ im folgenben ah.

^ef^imti^e»' I. ?fe ^urjefbe^tttittfl unb ißre Üttsjjfeij^ttttjj.

242. ntftmt : nfmntt ®ie ©efjnung ber furgcn (Settftlouter in ber
offenen 2;onftIBe (60. 61) ^at feiten ©o^^clformen gcfd^affen. (SJemö^nlid^ lagen
bic^ SSer^ältniffe in ber ganjen gormengru^j^ie gleid^. ©onft ift meift bic Sänge
gleid^mä§ig burc^gefü^rt morbcn, mit in fe)^zxi, gefrfje^en, ^z\jUn, genefen,
mägen, ftemen, falrren, fagen, fdiämen, grämen, roo^nen, betrnen,
latjlen, jaljlen, maljlen, feltencr bie Äürje mit in bitten, kommen,
frommen, foHen. Slbcr cinaelne SlBtocid^ungen finb bod^ fd^riftfiirod^Iid^ : fo ftcl^t

trittst, tritt neben treten, nimmft, nimmt neben neljmen,unb eSfd^hjanfen
»cnigftenS gtb|i, gibt (gteb|!, gtebt) unb mag (mag), erfriirak (erfdjraffe),
psrfj (Itart)) ufm., in gcmiffen ^egcnben aud^ lte|t (list). Sei trabe : traft, ^at
toed^felt ber gan^e Stamm, meniger bei rogrbe : mirfl, mirb.

II. 3»cr ^tammaiif^e "^t^fet unb fdtw ^usQtei^nnq.
243. X^ntitfH t fxfinttt. ma^ htm gjcmcrfd^cn ®cfe| (77 TL) mn^te

in einer gfleiJ^c oon Seitmörtern ber ©tammauälaut — »o er im Urgemtanifd^en
einmal ein ftimmlofer 9?eiBeIaut mar — in bo^tjcltcr OJcftalt erfd^cinen: hit
eine f^orm, mit ber gortfe^ung beä ftimmlofcn ^Jeibelautä, fam aßen ®cgcn-
»artäbilbungen unb ber (Sinja^l ber SSirflid^feitäform ber SSergangen^cit, ferner
ber «Nennform unb bem SÖJittelmort ber OJcgenmart ju; bie anbcre, mit ber
gortfc^ung bei flimm^aften SReibcIautä, bc^y übrigen formen ber SSergangen^eitä-
gmppt unb bem ameiten aKittetwort. ©iefer SScd^fel finbet fi(^ aud^ tatföd^Iid^

no<^ im 9(^b. bei snidan „fc^neiben" (snidu, sneid : snitum, gisnitan), lidan
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„leiben*, niidan „meibcn", siodan „jtcbcii" (siudu, sö<I : sutum, gisotan),

wSrdan „»erben" (wirdu, ward : wurtum, wortan), zihan „5et^en" (zihu,

zeh : zigum, gizigan), dihan „gebei^en", rlhan „reiben", wesan (wisu, was

:

warum), friosan „frtcren" (friusu, frös : frurum, gifroran), kiosan „liefeil,

m&fjlm", firliosau „verlieren**. Set fahan „fonflen" nnb hähan „fangen"
fotoie Bei heffen „^eben" unb slahan „fc^lööen" ift bic ©inaal^l ber SSergangen^cit

überhaupt anW SRe^r^a^I angeglichen (fiang, hiang, huob, sluog). S3ei sceidan
„((Reiben", l^san „lejcn", ginösan „genefen" fmb nur nod^ bercin^elte »crtreler

ber atoeiten 6tammgejitalt oor^anben ^ärum „»ir lafen"), bei findan Balb gtr
feine me^r. 99ei bläsan „Blafen" nnb fliohan „fliel^en" ift bon öom^erein bie

eine ©ilbnng l^errft^enb geworben, ^m SKp. fogt man auc^ fd^on heben. 3lm
9J^b. enblid^ toirb innerhalb ber SSergangeni^eit ausgeglitten Bei hör, war, füg
(252), innerhalb beS ganacn gormbefianbeg Bei lefen, genef^n, jei^jen, ge-
bet^en in ber einen Siid^tung, Bei frieren, vtviitttn, fi^lagen, \jan$tn
«nb Bei fangen in ber onbern Süt^tung. Slud^ ba« früher jiarfe gSren (a^b.

jSsan) ift fo an feinem r gefommen. (Srftarrt ift bog SWittelwort geblegen (282),

beroltet ber ^nfinitiö fa^en.
m. mag : mSttfit.

®ana anbrcr «nb fe^r alter iperhinft ift Belanntlicl ber ®e(^fel Bei mog

:

müi^te fottie in benhen : badete, bünhen : benit|te (81a). @r ^at fic^ BÜ
in bie heutige 3eit erl^alten (255 b). 3lux ift neben benote eine jüngere Ver-
gangenheit bönbte aufgelommen, munbortlid^ auc^ neben geborgt ein gebenkt
»ei tangen ift baä g gana burt^gefü^rt »orben.

b) %it aSertoeribung biefer Unterfd^eibungämittel.

244. S)iefc 6 Unterfc^etbunögmittcl (230—41) öertuenbet bic

©prod^c in frud^tbarer SBeife. ®en Slblaut benü^t fic §um ^ugbrurf

bc«3cttbcöriff«, unb njo bo§ nic^t genügt, nimmt fic nod^5ur@nbung-te
il^rc 3"P«^t. S)er Umlaut muB bagegcn bic 2lugfogcroeife nd§er

bcjeid^nen; Iciber ge^t bag nur für bie SBcrgangen^cit an. 3^ ber

€Jegcntt)art ift ber Umlaut gu wenig möglich, atg hai er ha f^&ttt eine

fRoUt fpielen !önnen. ©o gc^t er §ier feit längerer geit fogar fd^on

mc^r unb me^r gurürf (237). ©benfo ge^t c8 aber mit bem gram*
matifd^en SBcd^fel in ber SBergongenl^eit (243). SBcibc ©prad^mittcl

]|oben feinen Qmd me^r; fic toerben ba^er au^ nid^t me^r öertoanbt

2)araug ergibt fic^ fd^on, toeld^cr ®eftatt ber gormenbau bc«

3eittoortg ^eute fein mug. (gg ftnb jtoei ©ruppen öon formen b«,

eine (Segenmartögruppe unb eine S5crgangcn^cit8gruppe. S)ic

SScrgangen]|eitggruppc gerföllt lieber in gmei Untergruppen, bie Sirf

*

lid^feitgform, ben Snbifatiü (trlj mar) unb bie ^Köglid^feitäform,
ben Äonjunftiö (tdj märe). S8ei ber ©egenmartSgruppe fommt eigent^

li^ nur bie SBirflid§!citgform jur ©eltung; bie aWöglid^feitg^ unb bic

S5cfe§Igform ^aben nur infotoeit Seben, als fie burd^ ©nbungen bc*

jeid^net merben lönnen. 9Bo auSna^mgtoeifc einmal ein (Stamm jur

SSerfügung ftc^t wie bei |ff[| fcf, ^eben fic§ beibe «(u^fageweifen gleidE^

fdjorf Doiiciimnber ab.
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^eff^if^tUd^c^: «Die »Übung bcr Seitfonttenftdmme in älterer Seit.

245. ®cr grammatifd^e SBed^fel unb bcr Umlaut geleert l^cittc, toic ertoÄ^nt,

iufc^cnbä prficf. 33cibe erliegen bomit htm ©d^itffol, bem oor il^nen fd&on mane^e
anbeten Silbungsmittel erlegen finb, öor attent eine IReii^« öon ©tamm»
erweiterungen, befonbcrg ber jd^wat^en, toemger bcr fiarfen Serbo. Son
biefen foU nod^ im folgenben hu 9f!ebe fein, toeil fte bod^ nod^ einige @d^atten

i^rcä frii^crcn 2)ofeinä ^interlajfen f^ahtn,

I. 2)ic ©tammbilbungämtttcl bcr jd^tood^eu 3eittoörter.

ma^iU i muäfttt* a3ilbungämtttcl für bic »Ubutig ber 3eitformcnjlämme
fommen eigentlich nur beim ft^tuad^en 3cittt)ort in 93etrad^t: fte bilbcn bie Stämme
für bie ©egenttjort nnb fflr bie SScrgongcnl^eit. S3eibc 3«itformen öcttoenbeten

in alter gcit gleid^möBig bie SantgcBÜbe e, ö nnb ein j, had nntcr befKmmtcn
gjcbingungeu mit i »ec^fclte; bie Sergongenl^eit untcrfc^ieb fi(| nur öon ber

(öcgentoart boburc^, ha^ fie tjinter bicfe »cftaubtcilc nod^ eine ©nbung -t- fügte:

af)h. frägem „id| froge'': -frägeta „ic^ fragte", machöm „ic^ mad^c": machöta,
neri.u „id^ nö^rc": nerita. ©d^on frül^c ^aöen Seril^rungen bcr brei &mppm
ftattgcfunbeu: oft toiciS ein unb baäfelbc Zeitwort 2)o|)|)eIformen auf (zilem:
zilöm „ic^ äiele"). ?Hö fpcter hit ©elbftlautcr ber nachtonigen ©ubfilbcn otte ^u
e geft^toöd^t würben (69), fielen ganjc -gotmcngrupljcn aller brci Älaffen in ein«

aufammcn: m^b. vrägete „fragte", machete „machte", nerete „nährte".

3lun fommt aber no(^ ein« in S5ctra(^t. ^thtn hm genannten brci ^au^t-
flaffcn, bie i^rcr Sergangciitjcitäfomi bcn öcgenmartäftamm sugrunbe legten

(fräg-e-ta), go6 eä unter hm Beittuörtcni nüd^ eine Heine &vüppe, bic boju bcn

reinen ©tamm, bic aBuracI, benü^te (o^b. denken „ben!cn": dähta, dünken
„bünfen": dühta). ©obann ober mußten öon bcn ;3ob»3eittt)örtern oud^ xuyd^ bon
je^cr aUe bie in ber SJergangen^eit i^r l öerlicrcn, bie einen langfilbigcn ©tamm
Ratten; bic ^obflaffe fc|ieb fid^ alfo in bcr SJergangen^eit in amei UnterHaffen
(teilen „teilen": teilta, nerien: nerita). ©o logen nun ncbeneinanbcr a^b.

teilta, nerita, dähta. frägeta unh machöta, m^b. teilte, nerete, dähte, VrS-

gete, machete. 3)ic golge baöon war natürlid^ aud^ »icber, bafe auiSgcglit^en
mürbe. @o mürbe aunöd^ft haä Bwiffä^cn-t «ni> fl>ötcr nod^ mc^r baä 3mifc^cn-£
ftb ertragen: a^b. wihita „meiste" öon wlhen, decchida „bcdftc" öon decchen,
ml^b. verwete „förbte". Wbtv eg mürbe öor allem in m^b. 3«t aud§ umgcfel^rt

ber So!al in ber SBortfuge meggclaffen, nid^t nur lautgefe^lid^ l^intcr l unb r

am @nbc furafilbigcr ©tömme (nerte, spilte „fpielte"), fonbcrn aud^ fonft, j. ©. in

mähte, gähte „eilte" (afih. gäheta). JRur nad^ t^Sautcn ift im 3R^b., toeniger

im 9Wnb., -te allein üblid^: stifte „ftiftete", rihte „richtete", ^n neuerer 3cü
ift toenigftcnä in bcr ©d^riftfprad^c gerabc biefc^ einfädle -te übcratt burd^-

gcfülirt toorben (martjtc, fragte), ©ine Sluänal^mc mad^cn ^eutc im geraben

®egen{o| gu früher nur mieber bic ©tömme auf einen U2aüt (mo^nte, aber

rcbetc; 255) unb üUr^aupt bie ®id^tung.

@ana ö^nlid^ ^oben fid^ bic S)tnge beim atociten ^ati^ip cntmidfcli 9^t
mar l^icr bie i-fjorm öon oorni^crcin unter getoiffen Sebingungen neben ber

i'lofen ?5orm notmenbig (o^b. gihörit „geprt": gihörtgr „gehörter", frSn!.

anäi gehöriter, unb in »citcrem Umfang im 9W^b. unb SJhib.).

Tl. 5)ie ©tammbilbungSmittcl ber ftarfen S^itmörtcr.

246. a) Jßiit r frtf (flaifc ^ob ©tämme)" iöei ben ftarfen 3eittüörtem finb

©tammbilbuug«mittel nur in bcr (äcgcnmart iiblid^, aber in fc^r geringem
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Umfange. Sfüt uns fomntt cigentlii^ nut ein f in »ctrad^t, ha§ in SSörtern
borliegt toie al^b. bitten „Sitten", liggen „liegen", sitzen „fi^en", scepfen
„f(|affen, Wp^tn", heflfen »rieben", swerien „Id^ioören". ©o erflört fid^ and)
haS munbartlid^c rüefen (aui af^i. ruofjan) neöen fd^riftf|)ro(^Ii(^em rufen.^u SSergangenl^eitäforntcn Bilben hk |iar!en Beitnjörtcc nur burd^ Sl6Iout

unb Umlaut bet SBurjel.

ß) {i)t)W0t^tn* ®o§ itotitt tJJartijij) l^atte Bei ben ftarfcn 3eit-
toörtem ben 5(u8gang of^t». -an (funtan, ginoman), mp. -en (fanden,
genomen), Bei ben fd^toad^en -(i)t, -et, -öt (ginerit, gidäht, gimachöt, gifräget),
m^b. gleid^mä^ig -(e)t (generet, gedäht, gemachet, gevräget).

SReip jlonb bor ben ©Übungen Beiber Waffen bie SSorfilBe (haB „Aug-
ment": 283) o^b. gi-, m^b. ge-. @ie toar urfprünglid^ ein oßgemeineä SKittcl,

bie «ugenBIidlid^feit unb bie SSoKenbung eineö SSorgongS au Beacid^ncn; in biefcr

»ertoenbung liegt fie erftarrt nod^ in n^b. ^eitttjörtern bor tote geleiten, ge-
winnen (155 ß). ©erabe infolge biefer Befonberen ©ebeutung bcr SorfilBe
Bcfamen bie $arttai^)ien erft ben @inn ber SSoöenbung, unb umgcfel^rt mußte
bann auc^ hh SJorfilBe rcgclmöBig an biefe aKittcInjörtcr treten, fobolb fie nur
nocÖ bie SSoIIenbung Beaeid^ncten.

SHefc @nttoi(flung ifi aBer nur fd^rittttjeife erfolgt, ^m ^^h. f)abm üer-

f*icbenc SBörtcr, bie an fid^ fd^on eine ^SoHenbung auSbrüden, bk S5orfiIBe nid^t,

j. 35. wördan, qu§man „fommen", bringan, findan unb trgffan; aud^ m^b. fe^It

bie SSorfilBe 5. 95. Bei komen, worden, tröffen, lä?en. Später ift fie oud^ ^ier

nod^ angetreten (283), freiließ nid^t immer in ben SÄunbarten (fd^ttJöB. 'funben).

in. %it »etü^rungen gmifd^en ftarfer unb fd^toad^er SlBtoanblung.
247. S)ie mit Slblaut geBilbete ^form ber SSergangen^eit ber ftorfen 3eit-

ttiBrter mar nrf|)rüngli(^ eine ganj anbere 3citform aU i>k mit -t- gebilbete znt"

j|)red^enbe f^orm ber fd^mad^cn. SlBer Beibc Berührten fid^ in ber 93cbeutung fetjr ftorf.

®erabe öermöge biefer Bloßen »ermanbtfc^oft, nid^t OJIeid^^cit ber Sebeutung lonnten
fie fidö Bei ben Beiben fo mefentlid^ berfd^iebenen ^eitmortfloffen oöHig entf^red^en
unb bod^ aud^ mieber Bei einem unb bemfelBen Beitmort genou gefd^icbcn BleiBen.

begfiiilt : btii0nift. Satföd^lic^ ift bie Trense amifd^en ftarfer

unb fd^mad^er SlBmanblung öon je^er nid^t fd^urf gemefen. ®ic «Pröterito-
Jjräfentien l^atten fo neben i^rer eigentlid^en ftarfen, ablautenben SSergangen^eitä-
form, bie ©egenmart^Bebeutung Bc!am (220), ja immer nod^ eine fd^mod^c, eine

t-»ergangen^eit, bie allein ben ©inn ber SSergangen^eit Behielt: a^h. mag :

mahta, darf : dorfta, muo? : muosa, kan : konda, scal : scoltä, toug : tohta,
wei? : wSssa. @o lag aud^ neBcn biginnu „id^ Beginne" gleid^äeitig bigan
unb bigonda.

i9bvü^i X fitbvnn&tn. Slnberfeitä gehört ju bem nid^t abgeleiteten

3eittoort bringan, baS eine aBlautenbe SSergongen^cit ^aBcn fottte, feit ältefter

Seit bie t-^form brähta, unb aud^ als 2J«ttelmort fommt neben brungan
ein bräht öor.

248. b^tt : btüiti fragt« : frttg* mer aud^ fonft finbet pufig eine
»erül^rung amifd^cn ber ftarlen unb ber fd^toodöen SlBmaublung ftatt.

einmal tritt im Saufe ber ©onbcrentioicfrung beS ©eutfc^en eine gonae
aici^e utf^)rün0lid^ fd^mac^er SBörtei; in bie ftarfe ^offe über, fo in m^b.
3eit prisen „preifen", geliehen „gleid^cn", swTgen „fc^meigen", öorüBcrge^cub
aud^ eischen „l^eifd^en"; i^nen folgen im 9?l)b. laben „einlabcn" unb roeifen,
unb es f(^»an!en fragen, bingen, roünfrijen unb ta0ßn, mnnbartlid^ aud^
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nodö fürrtjtcn, lißuten (gebtttjen), läuten, ttjlnkßn(gßn)unkßn),rdjnßu|en
(aug§B. grdjnt^en), unb äl^nl.

Slber bafür öerliert bic ftarfc klaffe in n^. 3eit eine öiel größere ©cj^ar

öon Slngel^örigcn, ä- 53. walkBn, raaUen, umtralfen, falten, fdroltjen,

walten, »alien, bannen, fpannen, frijroeifen, frljaben, nagen, waten;
bellen, gellen, nelben, retljen, f^lljen, greinen, friimlegeu, bläuen
„]ä)laQtn", brauen, kauen, reuen, tjinken, rfimpfen (m:^b. rimpfen : 74, 2),

ergrimmen, fttjmerjen, Metrien, jiemen, entbehren, fäten unb kneten,
wenn fid^ aud^ baöon oft nod^ ftarfe SJJitteltoörter ftnbcn micuernjnrren, »er-
ljjoljlen(284). SDfJanc^efc^wanfennoci^, fo glimmen, klimmen, weben, ^3flegen,

gären, M befleißen, erkiefen, niefen, fprie^en, fdinauben, fangen,
trauen, tcilweije aud^ barken, melken, fpalten, fallen, maljlen, fdjroten
unb rädjen (284). 3)ie Sißunbarten gelten in bicfen ©ingen oft weiter, oft and^

nid^t fo weit (gefdretnt, geijebt — gerauen, gefdjaben); baöon seigen fid^

einpffe oud^ in ber 8c^riftfprod^c, g. 33. Bei fug (flöten), gefallen (©exilier)

einigemal ift bie [tar!e tiaffe augunften ber fd^wad^en baburd^ gefd^äbigt

worben, bo§ ftarfe Stammwörter burd^ fd^wad^e SlBIeitungen ftammöcr-
w.anbter ^ou^jtwörter erfc^t würben, fo tjellen burc^ lyallen, knellen
burd^ knallen, blmpfen burd^ bampfen, fdjrimpfen bur^ fdjrumpfen;
neben ft^ allen l^oben fid^ oon bem älteren fttjellen (mf|b. schellen stv. 'tönen')

nod^ erl^alten bie formen fftfoU» (Der)frijollen,

249. vttiitvbtXvtv^ivbU (Sine Unfic^crl^eit in bem fjormenbeftonb

fd^afftc hti einigen onbem SBörtern enbli(^ ba§ S'iebeneinanber zweier
Bebcutungöberwanbten unb flanggleid^en ober flangö^nlic^en 2lbleitungen
berfd|iebener Slbwanblung bon bem gleichen ©tamm, wie uerberben „jugrunbc
ge^en" unb „pgrunbe rid^ten* tranfitio unb intranfitib fdjmeljen, ijangen

:

tfängen» 3tiif bic SSeife wirb ^eutc beklommen, bag 5U einem alten beklimmen
gehört, al§ ju beklemmen ge^rig oufgefafet unb uerworren (öon m^b. ver-

werren) aU au uerwtrren.

II. Snt einjelnen.

a) S)ic ©tömme ber ^^ttformen.

250. 1. ^ev @e0ettteiart0ftamm. ^lU ©etjenujartgftamm btetit

]^er!ömmlid^erh)etfe eine (Sieftalt be§ ©tammeg, bie man aU bie ®runb=
form bejeidjnen !ann. @ie \)at an fi^ feine Befonberen (Sigentümltd^*

feiten; fie !ann bie berfc^iebenften Sante aufmeifen, unb fie fann ein-

unb me^rftlbig fein: geb-e, lauf-e, ruf-^, roarrt-e, red|n-e,
Ijeilig-e, roattb(ß)l-e, magrßg(ß)i-e, \jofmzifi(z)x-z. @§ fönnte

ba^er im (^runb jeber Stamm eine§ §auptmort§, 95ein)ort§ ober bgt.

aU (^egenmartgftamm bienen, unb tatfäd)Iic^ ift ha^ ja auä) mand^«

mal ber gaU (145).

251. ^efr^ldjtUd^ öeötuttbete ^tvmhexmx^en iieö @egen»
tOtttt^ftommeÖ. 5ln fid^ bleibt ber ©egenn^art^ftamm in allen gormen
ber ganzen ©ru^pe unberänbert: tdjrßtte, tljrrjettEt, er rette, rette!

®enn ha^ ftimml^after ©tammau^Iaut am ^ortenbe ober bor ftimmloö

beginnenbett@nbungenftimmlo§ iuirb (er jagt, bu labpt, frag|t, fag';

81 d), tommt nid^t in öetrad)t.
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Umlaute, ©inige ^(btüdi^ungen l^aben einen gefd^idfitlti^cn ®runb:

c« finb baö aUcö SStrfungen be^ Umlaute (56. 58).

I. „gtM, fäftrf*** ©inmot finbct ftd^ ein leBenbigcr t*Umlaut

in bcr 2. unb 3. ^erfon ber einja^Iigen Söirütd^Icttöform {gibf,

gibt, fäljrll, fäljrt). ©r ift urf))rüngUd^ auf bie ftarfen Bcittoörter ht^

f^rönü, tt}eil nur ^ier einmal bie Jöebingung beg Umtautö, bie t^öWgc

©nbung, üorl^anben toar; ^ter follte et anberfeitö aber auc^ überatt

eintreten, too bie SBurjel umlaut«fä|ig ift, alfo nid^t nur bei SBurjeln

mit a ober einer a^Sßerbinbung (toie fa^r£ : fähir^i fätirt; tragen,

fdflafBn, Ijalten, lanfen, fanfen, »ä|Venbbaxken5.S^.fc^tüan!t),

fonbcm auc^ bei anbern, j. S3. flößen, befonberS au^ bei ben e»

SSurjeln njie geben, neljmen, ptet^len, fpredren, gebären,

erlöfi^en.

«uänttfimcn. ^oc^ cricibct bicfer @tunb|o| totcber manche KuSna^men.

(Einmal ^obcn fic^ ber iRcgcl mehrere 3«it»öttet cntjogen; unb jroat au8 gc-

f(^i(^tli^en ©rüiiben Ijeben, roeben, f^^töören, rufen (246), roo^I aud^

^aucn, aug ©rünbcn ber ^utlt(|!ett roägsn (bewegen) unb Taugen (©.242),

au« 3ttfaß genefen, fr^nauben, fttioffen; au4 bei pflegen, feneten,

taten, gären, fdjroären, fixeren, bellen, gellen, melken ift bieumlaut-

lofe f5form ie|t oerallgcmcinert, wöl^renb im tooröorigen ^af^vf). no(^ giert,

fdimlert, fÄjlert öbli^ waren; nur fixiert ^at ftd^ nod^ »crcinaclt gehalten (Wo«

r#ert midi^eiin unb «atferprunh). -ßornmen fc^toanft feit olter 3cit SRunbortl.

finbet fi^ fretlid^ aiiä^ bredjt, |te^lt u. bgl. (5SBa).

«nbcricit« nehmen aud^ j(i§tt)0(|eScit»örter nad^ bem aRu|ier ber ftarfen

ben ttmtaiit an: jo tagen, fragen, lanbfc^aftl. faffen (faßt) unb in ber naä^*

JfÄfftgercu Umgang8H)ra(^c oud^ baS fc^on frh^ jtar! gebeugte pteAen (fttAt).

„0iJi*** Sn ber 2. «ßerfon ber 8efe^tgform fpalten fi^ bicfc

SSörter in jttjei ©ru^^en: bcr jüngere Umtaut tritt über^oupt nidit

ein; bafür erfd^eint nad^ bem SBeifpielc ber fd^niac^en SBörter bie

@nbung -e: tröge, lanfe (257). 3)er altere Umlaut ift bagegen

bei ben e^Söurjeln nod^ üblid^, bafür fe^It no^ immer eine eigentliche

(gnbung: gib, nimm, fttetjl ufttj. (256). 3)o^ !ommen aud^ ^er

fd^on umlautglofe gormen mit ber f^ttjad^en (gnbung -e bor, in bcr

©c^riftfprad^e bei ben SBörtem, bie aud^ in bcr SBirflic^fcitSform f^on

auggeglid^en ^aben (pflege, melke), in ber nad^läffigen Umgang«^

fprad^e aud^ bei anbern (aebe, (te^le). 3)?and^eg Sluffäüige finbet

fi^ aber auc^ fd^on bei ben beften @(|riftfteacrn: trete bei 3. ferner,

betrete bei STied, lefe bei §eine (in einem S3rief on (Soct^e).

II. „Jbu4j(I)"* @an§ erftorrt ift bagegen ein ö^nlid^er Söe^fel

bei ben ftarfen 3eittt)örtern mit te im ©cgenmartiSftamm, mie bieten,

f8ti biefen ift feit langer 3eit infolge be« a^Umlaute« (ber 8red^uirg,

56, 2. 58 A) ie in allen gornieu eingetreten au§cr ber 2. unb 3. "iperfon

bcr (Sinja^l beö ^nbifatibg unb in ber §toeiten ^:perfon bcr ^i\^
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jü^l bc^ Sinpcratit>§. .pier tft üiclmcl^r tn enttüidcU ttwrben: bu
j£ttd}|l, er jenrijt, j£ud| neben bem Stamm |ißlj- in aUen onbcrcn

©Übungen: luir ^ieljen, iijr jteljt, tr ftelje. ®icfe§ eu tft aber außer

in fxt\}tn nur no^ bei Wenigen anbem 39Börtem anjutreffcn, unb

aud) ha übcraK nur in bid^terifd^er unb gefud^t altertümlid^er Sprad^

(©00 £anb» barmnen ütldj tmb flomg flett^, Sutl^er. Betidj, bn

CJinrenköttig, ttn, ©n leugli, tr IcKgt, Sefftng. iÖDas ba ^eudjt

ttttb kreud)t). ©etüöljnlici^ ift bafür te eingetreten: hu |tel||l, er

®tommh>e(6fe(. ^nj anberer %xt ift eine (Srfci^cinung, bic fid^

bei bem geitto.ort fein geigt. |)ier fe^t ftd^ nämlid^ bic SBir!Iid^feit§«

form bcr ©egenftjart au§ üerfc^iebenen ©tämmen, ja toenn mon
tpill, fogar (x\x^ öerfd^iebenen fertigen unb l^eute ni^t me^r jcrlcgbarcn

SBortformen jufammen: bin, bt|l :t(l: ftnb, fetb, ftnb.

ein Untcrfd^ieb in bcr S)auct bcä SBuraelüofalg (61. 242) ift §te

unb ba oor^anben, abtt bebeutungSIoS
, fo in ntmntjt (nimmt) : net^men,

trittfi (tritt) : treten, glbft (gibt) : geben, aud^ l?bt : leben.

252. 2. ^et l^eröangen^eltSftamm. 2er 9Sergangen§eit^

ftamm ift — öom heutigen @tanbpun!te au§ Betrautet — feiten nur

für ben ß^^tbegriff ber SSergangen^eit ba, n)ie etnja bei war, flanb,

ging unb aud^ bei tat, tjatte (230,1).

©ettjöl^nlid^ ift er eine 3(bart beö (SJegentoartftammeg, unb jmar

ift er baraug burd^ §1blaut entmidelt ober barauS erweitert burc§

53[nfügung ber ©nbung -te (230,2. 239—41. 245). ^anad^ unter*

fd^etbet man ja ablautenbe ober ftarfe ß^itroörter, unb SBörter mit

ber (gnbung -te ober fd^wad^e (231. 239).

a) ©tarfc SSerba.

Über bie gorm be^ ablautenben ©tammeS tft nid)t Oiel ju

fagen. ®r enthält meift einen a-2aut, fettener einen o-, n- ober i-Sout

(warf, tfob, trug, lieg, ritt), ^en grammatifd^en SSed^fel ^at

er big auf geringe SRefte (jog, fdjnttt, litt, fott, war, kor) aug*

geglid^en (243). Snner^alb ber ganjen SßirHid^feitöform bleibt er

fid| glei^, im ©egenfa^ gu früi^er, mo bie ©inja^I eine anbere ©eftatt

aufmieg al§ bie ajJe^rja^I (232). 3l(g einzige Überbteibfel ber früheren

3uftänbe ]§at fid) eine ^o^petl^eit erl^alten bei tdj marbtnjtr tönr-

ben, tdj meigtrotr rotffett unb neben tdj fang bie SBilbung fnngen
in bem ©pri^wort: HDle Jbie ^Älten fangen, fo jnjttfrijem bte Snngeu
(235).

%a^ {Hmm^after ?luglaut bed ©tammed unter Umflänben ftimmlod toerben

mufe, j. S3. in ben S3ilbnngen gab, gabft, gabt, trug, trng^, trngt (81 d),

ift öon feinem Jöclang.
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b) <B^tüaä}t fßexha.

SStd^tiger ift in biefer ^tnfid^t bie (Stammform ber fd^tüac^en
3etttüörter, unb gtoar toegen ber SBuraelform unb toegen ber ©eftalt

ber ftammbtlbenben ©nbuttg.

a) SBurjclgeftalt öet ben meiften fd^tüad^en 3etttDörtern

unterf^eibet ftd^ bie Stammform, bie bor ber ©nbung ber SSer*

gaitgen^eit erfc^eint, nid§t öon ber in ber ®egenrt)art üblid^en, fo

nid^t in Ijörte, eilte, fdjmemlmte, fetlfc^te, ne^te, Ijagte,

kradjte, fd^irkte. S3ei anbem bogegen befielt toieber ein berartiger

Unterfd^ieb.

©inmal !ann einem ftimml^aften 9WitIanter am @nbe beg (SJegen*

toartftammeS in ber S5ergangen§eit Teine ftimmtofe ©ntfpred^ung
gegenüBerfte^en, fo in fragte, trabte, (norbb.) reifen : ret|!e,

SJJe^r in§ ©emid^t faßt fd^on, bag in einigen gätten ber Sßer*

gangen^eit^ftamm auf ben ftimmlofen ©aumenreibelaut 4j au0ge^t,

toö^renb ber ©egentoartgftamm g ober k enthält, nämli^ M Jbenken:
ba^te, bringen : bradjte, mag : mödjte; ouc^ bünken : beurtfte
gel^ört |ier§er trog einer fleinen ^IBnjeirfjnng (243). ®iefe ©rfc^einung

ge^t in bie ättefte ßeit jurüdf unb ift gu Oergteid^en mit bem 0?eben*

cinanber öon fdjlagen : ^djlartrt, tragen: ©rai^t, biegen: 6urtjt,

mag : üad^t (81a).

MMnmlauV\ %m meiften aber üerbient bie %at\a(i)z S5e*

ad^tung, hai mand^mal im ©egentoartgftamm ein e ftel^t, im 9Ser«

gangen^eitäftamm bagegen ein a. (S§ ift ba0 ber ^att bei einer

(3xu\>pt bon Sßörtern, bereu @tamm auf einen n-Saut auSgel^t, ncim*

lid^ bei brennen, kennen, nennen, rennen, ferner bei einer

Keinen Gruppe mit ftammou^tautenbem nb, nämlic^ T^nben unb
roenben, unb enblid^ nod§ bei benken: bie SSergangenl^eit Reifet §ier

ber 9^ei^ nad^ brannte, kannte, nannte, rannte, fanbte,
roanbte unb badete. |)ier ift gunäd^ft überaE a ju |)aufe getoefen.

Sn ber ©egentoart mürbe biefeö aik a aber gu e umgelautet, toeil

in ber folgenben ©übe ein
} ftanb. Sn ber 35ergangen^eit erhielt

fid§ ha^ a, entmeber meit l^ier, mie bei badjte, bie (Snbftibe nie ein

umlautenbeg t ober } enthielt, ober toeir, mie hn ben übrigen Söörtern,

ba^ einmal öor^anbene t bei ber ©urd^fül^rung be^ Umlauteg fd^on 0er*

fc^tDunben mar. (£§ ftnb ha^ mit anbern SBorten bie oft genannten pHe,
too S. ©rimm irrtümlid^ermeife 9iüdum(aut annal^m (57b. 238).

^rötevltotltäfetttiett. ©igentümlid^ ftnb enblitf) aud^ bie SSer*

l^dltniffe hti ben ^räteritopräfeutien. |)ier l^at bie mirüid^e SSer*

gangen^eit einen ganj anbern (Stamm al§ bie ©egenmart gemorbene
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alte Sßergangen^ett, toemgftenS toenn man §unöd^ft baöon nur bte

(Sinäa^r |eran§tei)t: raeig : raugtB, öarf : Jmrfte, kann : konnte,
mag : moxljte, tiefer ©tanb ber ^inge ift fe^r alt; er geigt no^
ha^ nrfprünglid^ gtüif^en ben l^ter in Söetrad^t fommenben gormen
^Iblaut ^errf^en mufete (234). Sn jüngerer ßeit tourbe auc^ ba aug*
geglid^en: foU : follte, ntng : mngte,

ß) ^Dung. ®ie geitformbilbenbe (Snbung erfd^eint l^eute gen)ö^nlid^

in ber ©eftalt -te: fragte, lobte, btente, ^örte; -ete ift nur bei

einem ©tamm notn)enbig, ber auf b ober t auSge^t: rebete, rettete*
5lud^ nad^ ber SSerbinbung eineg ^onfonanten mit m ober n ift biefeS e

übli^: redynete, atmete, ®odö finbet man bafür aud^ bie (SJeftaltung

redjente, atemte, bie ftd^ neben Ijanbelte unb manbelte fteUt unb
in aJJunbarten unb in munbartlid^ gefärbter Umganggf^rod^e 9ftegel ift.

grüner, Big tnä borine ^a^r^unbert herein, wer für -tz attoemein — toic

-et für -t in ber eJegentoort (258) unb Beim mittlmxt auf -t (284 b) — bie

löngere, meiji aud^ öltere ©eftalt -tU geBräud^Iid^ : fpUUU, fraget«, (Sic

l^at fid^ ^eute nod^ in ber <Bpvaäii ber 2)i(i^tung erhalten (70 II c. 145).

b) ®ic ©tämme ber Stuäfagefomten.

253. ^ügemcltteö. ®ie «Stämme für bie üerJdEiiebenen 5tu8*

fogemeifen finb unter fi^ Diel meniger Oerf^ieben aU bie ©tämme
ber beiben ß^^tformen.

S8on ben beiben 3eitformengru|)pen felbft aber ift bie ber ®egen*
mart äufeerlid) htixa^iü Oerjmeigter aU bie ber SSergangen^eit:
fie \)at eine aj?öglid^!eitg= unb eine Sefe^Igform, mö^renb bie SSer*

gangen^eit nur eine 9}?ögIic^!eitgform !ennt. 5ln fprad^Iic^er Ä^aft
fte^t bie SSergangenl^eitggruppe ber ©egenmart aber nid^t narf). ®enn
bie 9}?ögac[)!eit§fotm ber SSergangen^eit ift nod^ eine fe^r lebenbige

gormgrup^je, toä^renb bie entfpred^enben Söilbungen ber ©egenmart
beinahe ein fümmerlid^eö ^afein friften. 2)aö liegt natürlid^ an ber

©eftalt ber formen, unb gtoar lebig(id) an ber Oeftalt ber Stämme.
254. 1. 5)ie ©egenUiartSgruJjJje.

Sn ber ®egentt?art§gnt)3pe ift bie urf|)rünglid[)e ^reii^eit l^eute nod^

mangel^ofter ert)atten at§ früher. <Sd^arf umriffen ift nur nod§ bie

SBirIUdE)!eitgform (ber Snbüatio). SSon bem Smperatio (ber

öefel^Igform) finb Oon jel^er nur S5i(bungen für bie 2. «ßerfon

beiber 3^^^^« üor^anben, mä^renb ein S3efe^I an eine 3. ^erfon
burd^ einen S5e^au))tung§ta^ auggebrüdft merben mug (er foü, mng
kommen; 223). «Bei ber 5mögtid)feitgform (bem Äonjunltiü)
bagegen ift ber SSerfaß ber gormen fd)Ulb baran, bafe fie l^eute nur
nodö in fel^r befc^ränltem Umfang angemanbt merben !ann.

«on ber S93ir!Ii(^feit§form felBft Braucht ^icr nid^t me^r gerebet gu njcrben,

ba ba§ ouf fie S3eäüglid§c fd^on Bei ber SSef^red^ung ber 3eitformen BeigeBrad^t



254 «ortlc^i'e.

»orben ift (250—51). dagegen öerbiencn« bic beiben anbcni Shtöfogeweifcn eine

befonbcrc ©ctrac^tuitg.

a) ÄonjuttWil». Sm großen gauscii ift ber ©tamm bet SWögtid^^

feit^form öon ber SfiBirflidPeitöform nidjt iiutcrfd^ieben. ?flm bei bcn

geittüörtern, bic in ber SBirfIici^!eit§fonn i^ren @el6ft(autcr tt>ed^fcln,

alfo bei SBörtern toie gebe : gt(e)bfl, laufe : läuffl, biete : beuipt

(251), ift in getoiffen entf^)re^enben gotmen eine Trennung möglid^:

Jbtt läufft : laufe)!, er lauft : laufe, ^o^ ift bcmerfenStDcrt,

baß biefe Unterfd^eibung gerabe in ben ^crfonen ftattfinbet, bic fd^on

burd^ bic Übungen au^einanbcrgel^alten ti)crbcn fönnen.

SSerfdyiiebene (Stämme treten fe^r fetten jufommen, eigentUci^

nur bei Serbin: fei unb in geroiffem <Sinne oud^ bei JDu ^a(l:ljabe(t,

er Ijat : l^abt.

^n ft(^ ift ber 9)l5glid§!ettd{tamm aud^ gana unt)eränbert. ^n beu @elb^'
lautcranglcic^ungen, bic in bic fjormcn ber SBirflic^fcttörei^c not^ einige Äfi-

»cc^flung bringen (251), nimmt er nid^t teil: cä Reifet j. 93. übcratt lauf- neben

lauf-: lauf-, geb- neben geb-: gt(e)b-, |telj- neben jtetr-: lenitj-. 9hir bei

(tr^) rotU : rooUc r)errfc^t- einige STbiDcd^flung (bod^ ogl. nad^Ocr bic Slnm,).

b) SttMierotitJ. mit ber ©efc^Igform fte^t eö !aum beffer. S^r
(Stamm nimmt gtoar bei ben ftar!en ßeittoörtern ber e'^Rei^e unb ber

ie* Steige in ber (Singa^I an hm SSeränberungen teil, bic in ber 2.

unb 3. ^^erfon ber 933ir!(id^feitgform eintreten (251 J): gt(e)b neben

gt(e)b(t, gi(e)bt; jeudj neben jeuttjpt, jeut^t; aber bei ben übrigen

ftarlen unb bei allen fd^ujad^en Seittüörtern, Ui benen fonft ber Um«
laut juläffig ift, ^errfd^tmieberStammeggleirfj^eit: laf, faljre, fttriafe,

ptoge, marne, reinige. @^ ift ha^ au^ gar fein (Sd^abe. 3)ic

SBcfel^töformen finb an fic§ —- befonberS burc^ bic ^Betonung — fd^on

fo beutiid^, ba6 eine meitcre |)ert)or]^ebung burd^ eine Unterfd^eibung

im (Stamme überflüffig ift.

85emer!en8mcrt ift t>a§ fd^on on anberer ©teile (SrtoS^nt«, \>a^ too^l mdnd^e ölte

SWöglit^feitgformcn f)tutt oIS 2Bir!lid^feitäformen bicnen (224. 238); nämlid^ bie

aWel^raa^Igreil^c öon mir bftrfen, können, mü gen, muffen nnb üon ©inao^K-
formen b« bend^t nnb bic 9ieil^e ton idj mill (=je voudrais); raunbartlid^

iP^äli) gehört bo^in bie ©inaal^l üon t(tj borf (berf 238).

255. 2. ^ie ^erganQen4citdgru)))ie.

a) Starfe ^^erba.

1. fattb : fäntrc» Sn ber ÜKergangcn^tögru^^jc ift für bic

ftar!en ß^^örter menigftenö ein ®runbfa^ maggebenb, nad) htm

ber (Stamm ber 9KögIid^!eitgform Don bem ber 2öir!(id^feitgform unter*

fd^ieben toerben foH: ber @tamm ber SKöglid^feitSform ift einfad^ um*
gelautet, ber ber 2BirfIic^feitsJform nitf)t: tr^ fanb : fänbe, gob

:

gäbe, trug: trüge, bot:bSte, rann: ranne.
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2 a. blnbiblubt. ^oc^ tft btefcr ®runbfa§ nid§t überall burd^*
aufü^ren; too ber SScrgangen^eitgftamnt nid^t umlautöfä^ig ift,

muffen bte ©täntrne ber betben STugfageformen biefer ®rii|j^ eben
jufammenfaaen: tdj fr^lief : fx^itefe, ritt: ritte, S5ei beriet S3il«

bungen lönnen alsJ untcrfc^eibenbed SWerfmal ettoa nur uoc^ bic @n*
bungen bienen.

2 b. ^er ^runbfafe toirb aber auc§ nod^ t)on einer anbern ©eitc
^er eingef^rdnft: bie umgelauteten gomien muffen etnbeutig bleiben.

9^un mürben fie aber bei ollen geittoörtem, beren @tamm in ber
^rmibform e unb in ber SBergangen^eitSform a ent^ölt, mit anbern
formen gufammenfallen, befonberg menn barauf jtoei Selbftlauter
folgen. |)ier liefeen ftc^ öom ®e§ör, baö boc^ allein maggebcnb tft

bie 93tlbungen ber SKöglid^feitgform ber ©egentoart mie er roerbe,
tjelfe nid^t me^r üon ben entf|)red^enben Salbungen ber Sßergangen*
^eit au§einanber§alten, olfo üon öilbungen mie er märbe, \jaih,
S)iefe Seitmörter bebienen fid^ barum für unfern 3merf, fomeit t»
ge^t, einer meiteren (Stammform (237):

a) ,,pürlrB"» 2)ie 3eittoörter mit §mei Äonfonanten am
Söurjelenbe öermenben babei eine gorm mit u, bie fie gerabe bc«*
§al6 gegen bie 9?egel aug alter 3eit l^erübergerettet ^aben: er mürbe
^nlfe, neben marb : werbe, Jalf : [jelfe.

'

.n. r,®° ^^^^^ ""^ ^^^^^ "^^^" ^^^^ ""^ ~ "^^* mittclbeutld^er SautaeBiina
(74, 7) — könne neben kann, möge neben mag. 5)ie »Übungen mix bfirfen,
können, mögen ftnb baöon öiclleit^t nur bie 2Re^raa^IgformeiL toenn fte auA
le^t aB rcme SStrüic^fcüöfonnen gefüllt »erben (254 b 9lnm.).

ß) ,,btpSW. ®Mo tritt büi empfeljlen unb befetrlen
äumetlen etn Stamm mit o ein (td) empfölrle, befölyle), ber
nae^ bem Sö^ufter beg S^ebeneinanberg öon Idj böte : geboten, flöge :

geflogen auö bem jmeiten TOtteltoort entließen fein !ann.

93ei ben Sßörtern mit ftammfc^liegenbem n (gefd^r. nn) ift eine
folc^e o=gorm auc^ üblid^ (tdy rönne, gemönne); nötig märe fie
md§t, meil bie t>aiKbm üorfommenben ranne, gewänne fcöon ibren
Sioecf erfüllen.

t) „^äbie". ^ei ben @ti5mmen mit a in ber SSergangen^eit
unb e in ber öJegenioart bilbct fc^on bie 2)auer ber ©elbftlauter eine
genügenbe llnterfc^eibung: er träfe : treffe, äge:effe. ^er eg
mirb ^ier — offenbar unter bem (Sinflufe ber ^rudfc^rift — auc§
mo^l noc^ ein Älangunterf^ieb für bie gebilbete «tof|)rad§e an«
erfannt, menn auc^ nic^t me^r oon ber S3ü^nc (46). S)agegen ift

für gemiffe ©egenben 2)cutfd|lonbg — mie für bie 8ü^nc — aud) bei
Seitmövtern mit e in ber ©egenmart, alfo 5. 55. geben, eine S^öglid^
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!eit§form ber Sßergatigen^eit mit a äuläfftg, fo t)ai fidö atfo gäbe
unb gebe nebeneinanber Ratten.

b) @d^tDad§e SSerba.

}ti|0n!5 = WlXJnfß* S5et ben fd^toac^en geühjörtern ift e0 fe^r

oft unmögltd^ unb au0 gejcE)i(i|t{tc^en ©rünben auc^ im allgemeinen ni<^t

übüd), in ber ^crgongen^eit ben 9D?ügtic^!eit0ftamm Don bem Sßirlltd^*

leitgftamm gu unterfd^eiben. S)a aud^ bie (Snbungen gteic^ ftnb, falten

äu^erlirf) beibe 5ln§fagen)eifen jufammen, bag l)ei6t eben: gor*

men toie Ijeiiigte, raarnte, fdjonte bienen nur al^ SBir!(icE)!ett3*

form; eine 9}?öglid^!eit§form mügte bnrd^ Umfd^reibung gebilbet »erben.

hattlit : bäd|t:e* ®od^ ftnb aud^ SSerfnd^e gemad^t toorben,

biefe Siegel 5U burd^bred^en, rtjenn aud^ nur fcfttoad^e: bie S3ilbungen

badjte, brarijte ]§abcn gang anftanb§Io§ bie $0?ög(id§!eit§formen

bädjte, brädjte neben fid^ ergeugt unb neben fid£) er^^alten; unb

Oon bönHen l^at fidf) gerabe allein biefe 3}?ögttc^!eitgform a(g beudjie

bi§ §eute fortgefefet, n)enn fte in i^rer Söebeutung aud^ aU S38ir!(i(^*

leit^form gefüllt njirb (254b 5lnm.). 5lud) bei ben ^räteritopräfentien

ftnb konnte : konnte, mod|te : mödjte, tnttgte : ntügte, raufte

:

nJÜgte nebeneinanber im ®ebrauc|. SSeniger gelungen ift biefer SSer-

fud^ bei einigen weiteren g^ittoörtern mit umgelautetem ©egentoart«-

unb umlauttofem ^ergangen^eitSftamm, nämlid^ benSSörtern brennen,
rennen uftt). (252). §ier finb gmar auc§ 9)?ögIid^!eit§formen mie

brannte, kannte guläffig, aber bodf) nid^t gerabe fe^r üblidE). S3ei

fenben unb raenben fommen berartige 53i(bungen überl^aupt nid^t

in 55etrad§t, mei( fie \xd) Ujieber mit ben entf|)rec§enben S5ilbungen

ber ©egenmart (fenbe : fänbte) gu na^e berühren n)ürben.

B. ^te ^nDungen.

I. enbungölojc fjormcn.

256. ©injefne ßeitmort^fornten ^aben feine befonberen ©nbungen,

fonbern befielen feit alter ß^it ou§ bem reinen «Stamm. @l finb:

1. bie einga^lige 1. unb 3. ^erfon ber SBirflid^feit^form ber

SSergangen^eit bei allen ftarten ßeitmörtern unb barum aud^ bei

ber ©egenmart ber ^räterito^jräfentien: tdj (er) faxtq] kann, mag,
Jbarf, mug, foll

2. bie einjal^lige 2. ^erfon ber Söefe^Uform ber ftar!en QtxU

tübxkx, hit im ©egenmartöftamm nod§ ben SBed^fel jtoifd^en e : t unb

te:eu fennen (251): gi(e)b, nimm, flenxlj. 2)o^ fagt man neben

fie^ (munbartl. jldj; &lc) au^ \itijt; bie gorm werbe ift bagegen

eine njenig gebraudftte, fünftlid^e Syieubilbung, bie öielleic^t gu werbet
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flebifbct ift md) bcm SWuftcr üon f^i : feil) (ffanbgrof, wttht Ijart).

öci bcn anbern ftarfcn 3cttiuörtcrn ftc^eii 33ilbungen mit ber (Jiibung

-e neben ben enbunijv^lokn komm(e), lofffe).

3. bie ein5al)Iige 3. ^^^rion ber S5.Ur!Iicl)feit3form ber ©egen*
»ort bei ben ftarfen 3eiiipdrtern, boren ©tamm ouf b ober t ouögel^t
unb öJeidj^citig noc^ irgenb einen SBecftfel ber (Eelbftlautet aufroeift:

(er) tritt, fidjt, flirfjt, wirb, fdjilt, bir|l, rot, iäbt, btnt
(aber fiebet, rettet, binbet); (es) gilt.

4. an ein^elformen: bin, fei, fiub, roill (254).
®cn)iffe aßiinborten fußen basu nod^ eine ßonae JRet^e öon gornien bur(|

«btoerfung einer filteren ©nbung -e, bie in ber ©c^riftfprod^e betoa^rt »orben
t#i a. 5Ö. lrf| geb, bleib! 9KunbartIi(^ \aQt man auc^ (er) blnbt, rebt(69).

II. Sic ©nbungen.

257. C^äufiger §aben bie gormen bcftimmte ©nbungen. ^iefc
finb ^ente ^ieni(id) regelmäßig ücrteilt. ©d ^at überoa in ber

ein,^al)I bie 1. g^crfon -e: gcb-e, redjn-e, luär-e;
SD^e^r^abl bie 1. nnb 3. i^evfon -en: (wir, fie) geb-en, fei-ett,

gob-en,njürb-en, iobt-en; — bie 2. ^\Tfon -(e)t: geb-(e)t, rei^-
n-et, wanbel-t, roanber-t, fattg-(e)t, fäng.(e)t, martet-et; ge-
b-(e)t! red)n-et! nfiu.; bocl) Reifet e« feib unb mnnb. redjent

^ic 3. «Perion ber Qm^at)i f^at in ber SBirflic^feitöform ber
i^genttjart bie ßnbnng -(e)t, in ber Sirf(id)feiteform ber fd)roa^n
il>ergangen^eit unb in ben 9);öglid)feit«formen immer -e: gib-t, (leig-t,
r«d;n-et; redjnet-e, geb-c, lleig-e, redjn-e, roürb-e.

falje. aitcrtöntlid^ ifl bie ^nbung -e in ber 1. nnb 3. $er|on ber ®irHi4-
feitsform ber einja^Iißen SJerflangen^eit: Ülnb (6oit fulje an alle«, mat er gc-
madjt datte. ©tc ift too^I nad) bem SOhifter fc^toac^cr formen, befonber«
©(^riitformen »ie Tplelte aufgefommcn.

®ic 2. «|.^erfon ber (Sinja^l l^at fiberatt mit ^fnstna^me ber 53e*

fe^^Morm .(e)fl: gib-|l, reb-eft, lauf-e|i, rattg-(e)fi, toartet-eft,
rang-(e)|l; IjaH, bi|t, mirlt «roirb-ft), roUift, nt«|jt.

^k ©efe^lßform f)(xt bagegen -z bei ben fc^mac^en geitmörtern
(redjne) unb bei ben ftarfen fd)n)ören, Ijebeit, fdj äffen, bitten,
fi^en, liegen, ^ad) beren Sü^ufter tann -e auc^ an bie ftarfen
Seitmörtcr antreten, beren Stamm nidjt ben 5Bcc^fe( t : e ober en : te
geigt (251): loufe, tue, gelje, rote, komme, tröge. S)oc^
hübet bte nad)Iäffige Umgongv^fprac^e unb banac^ oucb mand)mal bie

ed)riftfprad)e eben(o feljU, lefe ufro. t^nlid) ftcbt neben fieh
ouc^ fielje (256).

' ^

^
III. 3)ie »crteilung ber a)opDeIformen.

258. Über bie SSerteilung ber gönnen mit ober o^nc z {-m
unb -n, -et unb -t, -zft unb -ft) lägt fi^ menig Si^cre« fogen (69. 70).
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a) S)ic e-Iofcn Sirbungen ftnb fo jtemlid^ allein üBIid^

1. 6et ben gormcn, bie im (Stamm irßcitbtüie umgelautet ttjorben

ftnb (251): gibt, flendft, faijrt, läuft; gibpt, nimm|l, wirft,

ftdytl!, flidjtft, beulli, följrft, Iäuf(t,

2. bei ben mef)rfilblgen (Stammen, bie auf l ober r augge^cn:

(fie) ujanbern, jjanbeln; roanbert, Ijanb^lt; xnhttft, vnthüft
(munbartli^ freiließ aud^ umgefcl^rt luir manbrei», hanblen),

b) S)ie e-gormen finb au« (outftc^en ©rünben au§f(^lic6ti(^

jutöfftg hinter (Stammen, bie ausjge^en

1. auf b ober t: (er, iljr) binbet, rettet, (iljr) fdjeltet;

binbeft, retteft; barum aud^ in ber fc^njorfien SSergangen^eit lobt-et,

toaijlt-e|i. S)agegen fteifet e8 (nad^ a 1) er fdrilt.

2. auf SSerfc^tufelaut mit m ober n: atmet, trotknet; atmefl,

trorfine|t. ^oc^ fagt man munbartU^ auc^ atemt, trodient

©onft l^crrfd^t ein Bunter SBcc^fel, bod^ fo, bo^ bie e-Io|e fjorm cntfd^icben

bcöor^iiöt toirb. 2)ie e-S5tIbitngen öertoenbct man eigentlich nur 1. in ber 9Rög-

U(^fctt8fomt, um bteje oon ber aBtrfIid^!eit§form ju untcrfd^eiben: (t^r) fa^rt:

fahret; fäiizbft : ftifitbtft; (^ajl :) tjab^jl; — 2, in oltertamlic^ gefärbter

Siebe (70IIc): iHun banket alle (J5ott Wnb m maUetunb flßbet unb braupet

mib jlfdjt. Ilte frijön(l£ Jungfrau fi^et bort oben rounberbar (ßorelei).

!iur l^inter 3ifö^Iöuten fommcn bie e-fjomieu aut^ fonft no(i^ öfter öor:

b» retßeft, wafrtjell, täfr^ft; barum Bilbet man an(^ bu lljcre^unbbu tTfeft

(»0^1 um ben 3w|oniin«tfatt an öcrmeiben mit er ttefl, tßt). SDod^ finbet fid^

t)or allem in ber Umgangäfprod^e aud^ anftanbäloS boneBcn bn rcigt, roäfr^p,

läßt, lieft, m unb befonberS hn Ijelßt

dagegen fel^It baS -e in ber SSirllid^fcüSform bon tun immer, toon ge^n
unb^jleljn meift unb öon feljn, roeljn fe^r l^Öufig. S5on tun l^eifet fogar bie

1. $crfon ber dinaa^I aud^ Ir^ tu, g. S5. in bcm Bpmä): ^aa titr benk unb tu,

trau trij anbem fu. fjreiltd^ fagt man baneben au^ als 9KögIid^!eitäform Wo«
btt nWjt roiUH, ha^ man bir tu, ba» füg' amtr keinem anbem |u.

259. @cfd|litUrt)CÖ. S3ei ben ©nbungcn ^errfd^te urfprünglid^ ein Unter*

fd^iebamifd^en ©egcnmart unb SScrgangcn^dt, amijd^en (Sinaal^l unb SKe^rja^l,

smift^en crfter, gmcitcr unb britter ^erfon, cbcnfo in bielen ^äütn smifd^en

3Rögltd^!eit§fnrm unb SBirllid^feitöform unb enbUd^ nod^ 3tt)ifd^cn ben berfd^icbenen

klaffen unb UnterHaffen ber 3eittt)5rter. Slber aud^ ^ier tourbe er flarl öermifd^t

(Ü.ljr, fle) gcbetXgeben, 8o mürben bie brei ^erfoncnformen ber

SKe^rja^l im SRbb. unb im 9llcmannifd^»<5d^tt)öbifd^en burd^ aSeraßgemeincrung

ber (2. u.) 3. ^erfon burd^meg ancinanber angeglid^en (fd^möb. mir, l^r, fte

gebet; ba^r. mir ge[b]m, ea gebt©, fl ge[b]m), in anbrer Slrt bagcgcn in

^ttelbeutfd^Ianb (mir, l^r, fte geben), f^enier njcrbcn bie 9luögänge ber

SRöglid^feitöform auf oüen Gebieten auf bie SBirflid^feitSform übertragen,

jule^t auf mb. 93oben bie fjorm ber britten ^erfon ber SJJe^rjai^I, hk be^^alb aud^

^eute in ber ©d^riftfbrad^e in beiben SluSfageformen jufammenfäKt (m^b. göbent

:

gehen, n^b. geben), ^ud^ %tiU bed Dbh. ^aben biefen SBanbel boüaogen.

du rite> bn rltte^. ©egcntoart unbSScrgangcnl^eit aBcrmurben be-

fonberS infolge ber 9lbfdönjäd^ung oerSnbungcn aneinanber angeglid&en (a^b.ÖJw. Sotti.
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g«bem
: »fl.3nb. präbum, m^b. gSben

: gäben), önfolöebcffcn toirb aitd^ bte ein-
aa^Iige jwcttc «pctfon florfcr 3ettw#rter, bie bisher ßong anberc 3Beae oe-
gongen toat (m^b. du rite, flöge, gaebe), mit bcr gctoö^nlic^cn enbung ber «»citcn
pcrjon »erfe^cn, «nb gwar im 9Rnb., im f^jätcrcn 3K^b. unb im mf)h (bn rltteft,
flogeft, gabed). Cbeitfo wirb ou(^ btt8 -ft f|»äter auf bie ^rätcritoprfif cntien
Vertragen (barfft, follft), unb swar im m. früher al§ im ^b., »o bie SArift-
Iprac^e jtoar -ft, bic SKunbartcn ober no(^ -t ^aben (bu wUt, foU, neben 3. weißt).

(J4l) trabt: bin. Sün^ awifc^en ben ücrfc^tcbcnen 8eitft»ortg!Iaffen
Brockte bie «bfd^ioocl^ung bcr ©nbftlbcn eine gewiffe Slnnö^crung juftonbe. 2)ie
«Umgänge ber crften ^erjon bcr cinaa^Iigen äBirtlic^teitgform ber «cgentocrt
bhcBen gunäc^ft öoncinttnbcr getrennt (oJ>b. jlor! gibu, fc^mac^ salböm, frägem).
«bcr fpöter gewann in einigen 9Kunbarten hie m-^oim, in anbem bie n-^orm
b«« Ubcrgemic^t. ^n hkjm legten ^at ftd^, wie im 9K^b., baS n nur ctma erfiariet
bei tun, Ijaben, geijn, |letjn unb iaFfen; bic ©c^rirtfprad&e bat au(& biefc
Ausnahmen enttcrnt iinb nur Sä) bin gelaffcn (256,4).

^crfonnluronomcn. enblicö ^abcn noc^ bie 2ffir»arter auf bte
|ormcn beS 3eitwortg einfluft gelobt, mnfonglid^ gor ni(^t nötig, ^aben bie
Fürwörter, mmem [it einmal öcrwcnbct mürben, fo rajd^ i^rc öebeutung cB-
gcf^roäd^t, bo6 fie munbortlit^ not^ einmal «ngefc^t werben fonnten. 8o btiU
cö bo^rifd^ es gebt«,_mer gemmer. 6onft ^at ba« tta^cfc^te prwort hn
bcr 3citwort§form meift a« einem auälautenben t öcr^olfcn, inbcm gibes-du
013 ^best-du aufgcfofet würbe, ^ai gefc^a^ juerft im Sronfijd^cn, bonn Obb.,
iule^t auäi ^Sufig im SKb.

'

260.

C. 3«ftt«"ttcnftcauitg bcd Sontiftt6cftttubcö.

a) ®te ©egenwort.

1. rBlijttß.

SBiririd^feitSf. SRÖglid^feitäf. ©efe^Wf.

1. redjite — —
2. rerijnefl - redyne!

^jrBdjnet ^^*"^ ^
redinet!

rneri —

3. loufe.

©irflid^fcitSf. 9KegIid^!eü«f. ©efe^Ilf.

1. laufe — —
2. läufP laufeft lauf(e)!
3. läuft laufe —
5. lauf<e)t [laufet] lauf(e)t!

^jlttttfeti — —

2. finge.

»irmd^feUSf. SKdglit^fcitgf. »efeößf.

1. ftuge — —
2. ftng(e)fl [ftngefl finge!

Sftna(e)t ^^"9« —

^jfingen — ~

4. Ijelfe.

»irflid^feitSf. aKöglic^feitSf. ©efe^I^.

1. Ijelfe

2. Ijilfd

3. Ijilft

5. ljelf(e)t

Jjielfi

Irelfell IjUf!

^elfe —
ftelfet] lrelf(e)t!

en

17*
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5. fdjclte.

1. fdjelte — —
2. fdjiltll fiftiUft fi^Ut!
3. fdjilt fdjelte —
5. fdjeltet - fdjeitet!

Jjfdielten ^ -
7. Ijabe.

1. Ijabe — —
Ijobeß Ijabel

^obe —
rtabet] Ijab(e)t!

6. bitte.

SBtrfIi(^!ert8f. aR.-8f. «cfe^Wf.

1. biete — —
2. btete|t[beutft][bteteHbiete!

^bietet t^^^fl ^«*^ ,I?V^*|
5J — — bietet!

gjbleten — —
8. bin.

1. bin
2. IjaH

3. Ijot

5. ^Qb(e)t

gjljaben

}M
fei!

feib!

3. i|l

2. bifl fei(e)fl

5. feib fei(e)t

gjfinb feien —
9. roill

SKöfllii^feitSf. = 3Birni(^feit«f. SKögltd^fcügf. ©cfe^Sf.

B n)ill wolle —
2. willfl njoüe(i wolle!
5. njoll(e)t [rooUet] wollet!

A wollen — —
b) 2)ie «ergonöen^ett

1. redjnete.

*| redjnete —
2. redjneteft —
5. rei^netet —
A redjneten —

3. lief,

SBirnid^fettef. a)?5glid^fettöf.

l]
lief liefe

2. liefCeifl [liefcfi]

5. lief(e)t [liefet]

2 bradjte.

®ir!Ii(^reit3f. «OJöfllit^rdtöf.

J}
liefen

H bradjte bradjte

2. brodjtell brödjtepl

5. brodjtet brautet

A bradjten brädjten

4. fang.

mttliäiUm. SRöfl!i(|feiöf.

3*} fang fange

2. faiigfe)fl fäng(e)|t

5. fang(e)t fäng(e)t

A fangen fangen
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c) S)ic ^rßtetitopräfenti^n.

1. föll. 2. kann.
SBirfltd^rcitöf. aKöglic^fciWf. »irnid^feiöf. aRdßlitl^fcitgf.

(SkgcntPört.

jj*J
foU foUe H kann könne

2, follpt folled 2! kannfl konnefl
5. follt [föllet] 5. könnt -

gj füllen —
gj können —

SScrönngen^eit.

3J
füllte —

^j konnte konnte

2. follteft — 2. konnteft konnteft
5. fülltet — 5. konntet könntet

^j füllten —
^j konnten könnten

d) ®ic (gtöcntümli(^fcitcu bcr hntäf bic t>erf(|tebetien ©eif|)tcle
bcrtretcncn Gruppen.

fflaä^ rerfine ßc^en oHc Seittodrtcr, bara ©tomm auf b, t oiigge^t ober
ouf bic SSerbinbung eine« Äonfonauteit mit m, n (rebe, pte, orbne, atme;
258); mäi fingt ge^cn baßcgen otte bie SBörtcr, bte niitmäf fonft einer Älaffe
(1. 3. 4. 5. 6.) abmanbcln, iuianft flellcn fic^ aüt ftarfen formen, bcren ©tamm
ben lungeren, beutfd^en Umlont onne^men fann (56. 58), alfo infonber^eit otte

©tSmme mit a ober einer a-t^erbinbung (fa^re, trage, aber audi frage, komme,
251 1); l^elfe ift ber Vertreter ber ftorfen Beitmörter, beren etomm ein mit l

toct^felnbeS e enthält (gebe, treffe «|m.; ober nid^t gencfe «. bgl. 251 1); gu
fdiclte [teilen |it^ einige 3cittt)5rter, beren ©tomm onf -t ober -b auggefjt tinb
feinen ©elbftlonter roet^ielt (gelte, fletzte, fe^xe, labe ufw. 256). 3Bie biete
ge^en einige ©tämme, in benen le feit olter geit mit ea abme(!^|eln fonntc (251 U);
^obe «nb bin fteben ocreinaelt bo, ebenfo mllL

3n ber «ergongen^cit ge^en mie rerfjnete oßc fd^toot^cn ^formen mit
«ndno^me berer mie bxatiitt (255 b); mie lief oüe ficrfen, beren ©tamm nic^t

iimlttutöfö^ig ijt, toie fang bie umloutsfo^igc«. »on ben ^räteritopräjentiett
^tf)t foll aOein, »ie fcann geljcn aber nod^ mag, barf, mnft, im ®ru«be
aiid^ mel||.

D. 5)lc ©ftngcl bcö Sformi^nbcftttiibfö.

261. S^ou ben l)eutigon Sonnen finb uielc 011 fic§ nt(^t bcutficT)

öemig. ^enn fie untcifcl)ctben balb nic^t mcljr ^erfon unb äo^l,
bülb mcl)t me^r bie Sluöfageiüeife, in geroiffcn göUcn and) md)t
mfc^r bic 3eit.

I. ^infid^tli«!^ ber $erfon itnb ber 3a|I.
262. a) män^tl ^011 ben 6 üorl|aubencn ^Übungen fallen

^ufammen
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(er, tljr) fingt;

(mir, \xe) fiitgen, fangen, fangen;
(td), er) finge, fang, fange.

Un^tDcibeiitig finb nur bie jtpeitcn ^erfoncn bet Sinja^t (bn)

finglt (fingefl), fang(e)(l, föng(e)|lunbber 9)(c^r5ü^((tljr)fang(e)t,

fanget. §(ud) bie 53cfc^(<^form finge üenued)fc(t man Ujegen i^rer

^Betonung nic^t mit drij, er) finge (263). 9So bcr ©cgenmartöftomm

umlautofäfiig ift, finb nod) einbeutig bie gormcn (er) gibt : (iljr)

gebt, (er) fäjjrt : (iijr) faljrt, (er) bent : (iljr) bietet, fobann

bie öefe^töform gi(e)b, komm.
b) ^b^Kfe. ?(ber auä) ha, »o bie ßeittDortöformen an fi^ jwei«

bcntig bleiben, beseitigt ha^ gürttjort (259) ober ber ßufammcn*
l^ang jeben S^'^i^^^'f' ^^ fang : er fang; mir fingen : fie, bie

llogel fingen, ^oc^ ögL fle (Sie) finb a(g gcroö^nlid^c 3. ^erfon

unb ate ^öflic^c Sfnrcbc.

II. ^in{i(^tlic^ bei ^udjagetoeife.

263. a) »Wngel. ®ie öcfel^t^form ift — felbft wenn man
t)on geringen JormoerftriebenReiten mie gi(e)b unb üon ber ^inju*

ffigung an fic^ überflüffiger Umftanböttjörter abfielt (gelj bodj! komm
nnr) — fd)on njcgen i^rer eigentümli^en S3eton«ng einbeutig. §lbcr

Snbifatiu (bie SSirhid^feiteform) unb ^onjunftio (bie 9)iögtic^feilSform)

becfcn fic§ mannigfad^.

3n ber ^genroart ftimmen unbebingt überein Zä^ finge, rolr

fingen, fle fingen, »ä^renb biegttjeite^crfonbeibcrßa^Iformcnburc^

bie (Snbung nod) meift nod) belieben unterf^ieben »erben fonn (bn

fingll: fingeft, iljr fingt : finget, aber nid)t hn red|ne|t, iljr

redinet, bn binbejt, iljr binbet); bagegen fallen ficfter aus^einanber

bie gormen ber 3. ^erfon ber (Sinja^l (er fingt : finge unb nodj

me^r er gibt : gebe, fäljrt : faljre); t)on ber einja^ügen jttJeiten

^erfon fid)er nur bie 53ilbungen ber ftarfen QtittobxUx, bie i^ren

©tamrn oeränbern (bu gib|l:gebe|t, fäljr|i:faljre|l).

3in bcr 3S er gangen ^eit ift bie SKöglic^feitöform mit ber

2Sir!lic^!eitöförm äufammengefaUen bei allen fc^machen ßcil^ö^-cnt,

mit ^(uenaftme berer, mo ©egenmart^ftomm unb SBergangen^eitöftamm

öerfdjieben lauten, atfo bei Sdj lobte, id) rerijnete, aber nid^t bei ZAi

badjtc : bädjte ufm. (255b). dagegen unter(d)eiben bie ftarfen

geitmörter meift noc^ ftreng, menn i^r 3^ergangen^eitöftamm umlaute*

fo^ig ift: Sdj fang: fange, flarb : flnrbe, gewann: gewönne,

fn^r : fü^re. 3ßo ber tBergangen^eitöftamm oerönberlici^ ift, unter»-

fc^cibct noc^ bie (Snbung bie erfte unb brittc ^erfon bcr ®inäa§(
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unbcbingt (tdj, er lief : liefe), toäl^renb bei ber atüctten ^crfon bei»

ber ga^Iformen eine berartige Untecfc^eibuitg loeitigfteni^ gut ^ot nod^

möglid^ ift (bu liefpt ; liefe pt, iljr lieft : liefet); bie erfte unb bic

britte ^erfon ber äJJe^rja^t fallen bagegen immer unbebingt äufammen.

b) ^b^tlfc. tiefem a^angel an ©eutUd^feit ^ilft bie (Sprache

nnr in ber SSergangen^eit ab. ^ie @dE)riftfpra(^e njenbet überall

ba, 100 ha^ (Eintreten einer ^anblung an eine S^ebingung gefnüpft

ift, too e^ alfo getoiffermaßen immer in ber Sufunft liegt, bic Um*
fd^rcibung mit mürbe an (273). Sdj mürbe loben in einem @a|e

mic Sdr «Jürbe i\jn loben, menn er es oerbiente entfpri^t alfo

einem idj käme* S^on biefen nötigen fällen l^at fid^ bie Umfd^rcibung

auf öiele unnötige t)crbreitet, mie iij mürbe kommen, \xnQ^xt, unb

auf nod^ me§r falfc^e. 2)enn e§ mirb jefet nid^t nur nad^läffigermcifc

au(^ im SBebingung^nebenfa^ gebraucl)t (menn er kommen mürbe
anftatt menn er kämt), fonbcm eg njirb — freili^ nur erft oon

|)albgebilbcten — aud^ gerabeju aU 'äu^ttud ber ÜKöglid^feit, ber ge*

milberten S^e^au^tung benü^t, alfo in @ä^en roie: @r meinte, bie Bat^e

mürbe fidj borlj anbers »erljalten Ijaben, als man iljm gefdfilbert

liobe (= unabhängigem: J3ie Äadje Ijat fidj anbers oerljalten).

®xc llmQanQS\ptaä)t unb bic SRunbarten umfd^reiben mit tun unb fagen

wir täten rdjreiben in bemjelBcn ©inne, wie bie (Sd^nftj^rac^e wir hörnen

fagt. ^iefe ^uSbrudEStDeife umfaßt bann aber ha^ ganje ^ebraud^Sgebiet bei

äßöglid^feitSfonn, alfo aud^ ha^ ber gemilberten ^el^auptung (CBr fagte, haB täte

tijm t4t gefallen), unb jbar mit öottcm aUec^t. 2)enn tun tjeränbcrt ben 99e*

gripin^alt bcö eigentlichen 3«t»ortä nid^ in |o beftimmtcr SBcije »ie rotrben.

. III. ^in|i(^tlic^ ber 3citform.

264. BufamtnenfaU hon Präsens unh Präteritum. 2)a bie

3J^öglicl)feitgform ber ©egenmart mit ber 2Birflid^!eit8form

beinahe ganj jufammenfäHt, fc^eibet fie eigentlid^ au8 ber (Sprad^

auö. ^aö |at nun junöd^ft eine midE)tigc golge: eg mürbe baburd^

unmögtid§, ben ß^i^unterfd^ieb in ber 9J(öglicl)feitöform immer beutlid^

auSjubrüden (224). ®ie 3eitunterfd)iebe mürben ^ier öermifc^t, beibe

gelten fielen gufammen ober ergänzten ftd^ gegenfeitig: bei ben f^toad^en

geittüörtern toirb fc^riftfproc^lic^ j. S8. er redjne ä)?öglid^!eitgform, bei

ben florfen j. ö. idj fange; barum fallen er finge unb er fange,

er fei unb er märe u. bgL bem Sinn nad^ oft gufammen (447—49).

3n ben SRunbartenv bejonberS be3 ©übenä, tarn haiu uo(^ ein anbere^:

bei ben fc^wad^en 3citto5rtem fielen burd^ ben ©d^niunb ber auilanttnbtn -e

(69 f.) manche f^ormen ber SSergangenl^eit mit benen ber v^egenwart pfammen,
8. 83. er fpt£lt(e), lljr \pHit{tt), bor ofiem Bei ben (Stämmen, bie auf b ober

t ausgingen, 5. 9. lit| reb(e) : rebt(e), hn reb(e)|t : rebt(e)|t, er reb(e)t

:

r£b(e)t(e) u|ip. ^obfilb bex ^eitunterjd^ieb aber hti ben fd^mai^en 3eitu)örteni



264 Gortfe^

ntc^t mc^r 5«t ©clhing fommcn fonnte, irnißte et ai\^ 5ei bcn jlarfcn ücrtloffen:
attd^ tx fang fam ^ier außer Oebraud^, »ic er rtbett (221).

IV. <S)U ijolgcn bicfer Gntwicfliing.

265. e*touuD Dfö ÄonjunftiOödm SiorDcn). ^o« Stu^fterben
bcr 3)^ö9licl)fcit0form ber Gegenwart fem ber S&i^irf(icl)fdti>fonn

augiite. Sn uielen gällen, tüo uon §au|c aud eine SD/ögüdjfdtsiform

öoiiag, bcfonber« in abhängigen (Säi.cn, gkubtc mqn eine Sirfüc^*
!eii§form ju fc^en, unb man ge»ölintc fic§ nac^ bem ü)eufter biefcr

fc^einbarcn 9ßirf(id)feit^forinen, jeut öftere nnaroeibentigc 95.Hrf(ic^*

feiigformen auc^ ba anjnrocnbcn, too man bie anbere ?(u«ifagen)eifc

f^ättt anroenben foüen unb fönncn. ^arnm braud)t ba« Sf^^D. in feinen

S^ebenfü^en bie aj^öglidjfcitv^form fo uic( fcltcner a(« bie äüere (Spradje

(443—46). *55oc^ get)cn and) Ijier njiebcr bie ©egenben oueeinanber:
ber (öüben ^ä(t noc^ §ä^er an ber ÜJiöglic^feiteform feft a(« bcr

Sfiorben, toenigftenS in gebilbeter 9?cbe.

erfittJuuD Df0 ^votcrltumö im ©üben, ^affir §ebt aber ber
€üben bie Seitunterfc^iebe weniger genau l)erüor. $ier trat nämüc^
für bie unterge^enbe ^JSergnngenljeit aÖgemein bie uoücnbete ©egenroart
ein, bie mit Ijaben unb fein AnfammengefetU ift (idj Ijabc gerebet = it^

rebete, idj Ijabe gefangen =- tdj fang; 221). Offenbar I)atte fid) bie

jeitlic^e Slnfdjauung mf^i aud) fd)ün üorf)er etwa« im Sßolfebemufitfein

berfd)oben, unb eö mar üblid) geworben, üergangcne (Sreigniffc immer
Quf bie ©egenroart be§ (Sprcd)enben ju be^ietien.

266. Umfdjtclbimg. ^rctlic^ liegt oitc^ manc^mol ba3 SJcbfirfni^ öor, btc
Unbcfiimmt^eit einer 93ef)au|)tung hoä) beutlit^ ouöiubrücfen . ^o«pt|äili(^
ütcaeid^t im unöbööngigen ©a^. %ann greift man ju Umfc^rcibitngeu mit „^ilfS-
seitwörtern" mie Dürfen, foHen, können ((Fr biirße flitr irren, (Sx foU hranh
fetn, Ca« kann fein) ober ju ^artifeln (Umjianbgwörtcrn) »ic mol^i, ttma (Ouf
t|t mo\ji fo, 3d| gLinbe etma).

ß) ^ic sufammengefefeten 3eittt)ortformen.

267. I15frfld)t ^ie ^ufammengcfetjten Beitttjortfovmen fc^eiben fid^

in brei ^-wuptgruppen. ^ie eine, bie baö «ßarti^ip bcr ^Jergangcntjeit

mit ben gorm^eitiuörtern fein ober Ijaben oerbinbct, bnirft bie ^>oK«
cnbung in ber ßJcgcnwart unb bcr ^i^crgangen^eit m^ (idj Ijabc gc-

fdjlagen, tdj bin gelaufen; 2GS—71); bie anbere, bei bcr ba« Jorm*
iDort werben liiit bem ^nfinitiu (ber 9tcnuform) jufammcntritt, um*
fc^reibt bie 3citftufe bcr 3ufunft (idj werbe fdjlagen; 27;>) unb crfe^t

bie Ü)?ogIid)fcit0fonn ber S^ergangenf)citofovm (idj würbe fdjlagen;

273); eine brittc enblic^ beftetit au« ber SSerbinbung be« govmwort«
werben mit bem aroeiten ^^arti^ip; fie bilbct ba« ^affio (bie Scibe*

form) be8 Zeitwort« (idj werbe gefdjlagen; 274),
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A. ^Ic iStuppt 0er Sfltformm ber Soacnbttng.

I. SHIflemcincS.
A) %\t «BftTenjunfl be« ©egrai^d ber fJormiDörtct ftln «nb Ijaben.

268. Sa^eld)c gdtiuörtcr bic 3dtfornten ber IJJonenbiing mit Ijaben
bilben unb welche mit f^in, ift hi^aib rcc()t fdjmer anzugeben, wci(
barin bie cinjetnen Saiibedteifc ftarf auöeinanbergeftcn.

gar manche ftef)t ja ber Ocbroiirf) einl)citlicö feft. ^ie tronfi*
Höen iiiibbcmnne^ oiic^ bicrficfbei^üglidjcii 8eimöi!ermiunibeii oHc
JrabBn: Idj Ijabc gefcljeit, idj Ijabe midj gefreut i^^ci bcn intran*
Umnx bügegcii fteljt mcift fein: idi bin gcfaüen. 5)oö f^at cmö) qOcS
feinen guten ®runb. 53ei bcn tranfitiüen 3eitroörtern fy\t ba^ 95ar*
tWP au^gcfproc()cn paffiue 5<ebcutung, unb ber «Iffufatiu, bor t>a^
8ief angibt, ift bei biefen 9(u?brucfcn im (SJrunbc bie Grgän^ung uon
^aben, ^u ber bog «ßarti^ip aU freie Beifügung (351) ^inautiitt: 3di
tjabe bas flau« gekauft bebeutet ja Jd) t^abt ha^ $)ou§ aU ge*
laufte« Eigentum-, lat. Caesar rem cognitam liabuit, fron^. les
poires, que j'ai achetöes. ^ci ben intranfitiüen 3eitn)Drtern hingegen
liat ba« i^arti^ip nur aftioen einn, c«; ift uon |)aufe ein „«Prabifat««
abjeftiu" {WS), bü^ eigentlich nur mit fein oerbunben werben faun.

Sm ®runbe Hegen — nac^ $. %ian[$ geftitcöungcn ~ bie
®inge bei ben Sntranfitioen fo:

1. diejenigen ^^crben (158), bie me^r einen ein^^efnen klugen*
bhc! ber |>nnbhmg bejeicönen (bie ^erfeftiua), fei exJ ben ©ntiitt
toie bte 5nd)oatit)a (erroacljen), fei eö bcn <Bd)in^ ober ba« (Srgebni«
toie bic effeftiua (kämmen, erfdjlagen), werben — [d)on frü^

-'

init fein ücrbunben. ^a« pa6t o^ne (£iufd)ränfung auf bie 3u«
fommenfctjungcn mit ge-, »er-, ent-, er-, |er- \m geraten,
gelingen, genefen, gebeiljrn, gefrieren, gefdjeljen; ner-
fliegen, uerfoljren, uergeljen, nerfdjnjinben, uerbuften,
»erberben, oerijungern; uerimeifeln; entgeljcn, entarten,
entgletfeu, entfdjlnmmfrn, ent|leljcn, entfpringen, ent-
nJtfdjcn; erliegen, erkalten, erröten, erfrieren; ? erflieljett^
fergeljen, |er|tteben, |crfpringen; aber and) wie werben,
füllen, kommen, gcljen; weniger unbcbingt ouf bie einfad)cn
berRen, planen, frijeitern, roadjfen, reifen, faulen, Ijeilen,
bleidjen, trodiucn, fdjmcljen, fdjwellen, faljren, laufen
folgen, treten, reifen, bringen, fdjwimmen, fpringen,'
riiegen, eilen, kriedien, reiten, rennen, waubern, waten,
altern, greilidj fann 5. a in ber 3ufammen|efeu»g er ift geheilt
hai aWittelwort geljeilt auc^ ju bcm sidcnben Ijeilen geboren.

2. 2^tc Serben, bie mc^r bie 3)auer einer ^anblung beaeic^nen
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(bic S)urattüa), bilben erft fpäter ein $erfeft, unb ätoar nod) bem

aWufter objolut gebraud^ter ^^ranfitiüa mit l^aben^Er l|at geroadjt,

gebellt, geljordjt, oertraut §ter^er gehören barum aud^ bic ein*

fad£)en unperfönlid^en SSörter toie tanen, ff^ueten, regnen. 2)a»

gegen »erben bie meiften Qtittoöttn, bie je^t nur nod§ ein rul^igcd

SBermeilen an einem Orte ober in einem ßuftonbc auSbrürfen, toie

liegen, fi^en, pteljn. Ijangen, pierken, f^jnjeben, beljarren,

hod) noc^ — befonber^ im ©üben — aud^ mit fettt öerbunben: er

tfl geftanben, gelegen; nur fein unb bleiben öcrlangen immer

fein; bagegen moljnen immer ^aben.
3n öielcn Ratten Ift aber eine hopptltt Sluffalfung möglid^ (279); barum

entftc^^t aud^ ein @^»an!en im ©cßraud^ »oit Ijoben unt fein: 3i^ }^abi itnb

trij btn geritten (»gl. franj. le fleuve h d^bordä unb le fleuve est d6-

bordö).

Öemerfcn^rocrt ijl borum ber Unterfc^ieb jmijc^en 3i^ ^abe «tu $)ferb

geritten «nb Sdj btn eine Stunbe melt geritten.

b) S)ie ^ilufiiiaffung bea Sormäcitwortö (Ifl, t|at ufw.).

^ie furj 5Ut)or ermaf)nte regelmäßige gorm ber jufammenge*

festen ßeitttjortbitbungen toirb in gioei göUen ^ttoa^ abgeänbert.

269. I. (Einmal mirb im 3^ebenfa^ fe^r gern ba§ gormtoort, bie

abgeroanbelte ^orm uon Ijaben ober fein, bann auSgelaffcn, menn

fie ganä am 8a^enbe fte|en follte: Sobalb bie Jladprtdjt eingetroffen

[ifl], fage uns iBefdjeib. Die mir geptem fdfon mitgeteilt [Ijaben],

Ijat ber ^'djaben nodj nid)t fe|tgejtellt werben können. Seier follte

in bem £reis bleiben, in ben Ujn d^eburt nnb (KBrjieljnng gefe^

((SJ. grel)tag). ©as ift ber ®ag, ben ®ott gemadjt (feuert). ÖDos

tdj geroefen, merb' idj mieber (§ageborn). ^iefc SBeglaffung, bic

feit bem 16. Sa^r^unbert oorfommt unb im 17. unb 18. re^t |äufig

mirb, üorne]^m(id& bei Seffing, aber aud^ bei ben onbem Älaffifern, muß
i^mtt bod) a(g ^lu^na^me betrad)tet merben unb ift ba loum geftattet,

mo bie 2J2ög(id^!eitgform ju erfdjeinen §at, olfo in einem (Sa^c mic:

HDenn er bog frülrer gerougt (jätte, fo Ijatte er feine IJorkelpmgen

treffen können.

c) 3)aä stocite ^artiat^ in ber (»cftalt bed Snfinitibg.

270. n. 5lber au^ menn nod^ ein Snfinitiö (eine Sf^cnnform)

öon il^r abhängig ift, nimmt bie ^ufammengefegtc ßeitfoi^ ^i«^ anbcrc

©eftalt an; il^r ^artijip lautet bann — unb jmar feit bem 15. 3a^r«

l^unbert — mic fonft l)er Snfinitiö (bic iRennform): ®ä l|atte fein

können. Sdj Ijabe tljn (xnQtn Ijören. 5Iu6cr bei könne»,

bürfen, mögen, mufftn, foUen, roollen ift bicfc abmcid^cnbe

9Xuöbrudömeifc ^cutc noc^ jul&ffig unb ^dufig bei laffen, lr«tfen,
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Jtlfen, braHdjen, Ijören, Uljren, lernen, madjen, füljlett,
feljen: €r Ijat e« tnn dürfen. JJIjr Ijoljt es fem iafftrt. Mm Ijot

tirn fpredjen ntadjem :^q(1 iin ias kommen feljcn? iHDenn hrx andt
lim ^as ijättell Ijören lalfcn (fieff.). ßzi ien fiaiferlidjen mar es
ier Regierung im ganjen laftig gemefen, menn fie fid) um etmas
^atte kümmern möfTen (® gret)tag). iFrtebrtdj Ijatte fünfieljn an-
feljnitdic Stäbte jnm größten Seil anf kömglidje £o|len raieier m
regiimäßige ^tragen aufmanern iaffzn (ß). Sret^tog). Sdj ^abe
(?B«re (Bmhzn als jOagen neben bem €önig reiten feijen (^. g. 9}?et)er).

flab' idj t)om ^cidj ganj anbers benken lernen (Saaenft.). i^ljr ^obt
midj meiblirij fdjmi^en madjen (Sauft). Jjjr migt, bag Sijr midr
Ijabt ermorben iaffzn rooüen (iü?. ©t.). @ie ift fogar faft au^fc^liefelic^
übhd^, toenn baö ^artijip unmittelbar hinter ben Snpnitiü ju
Wen fommt: Jdj ijabe iljm fudjen Ijelfen neben Sdj Ijabe ilrm
gelfolfen, bas Verlorene jn fndjen,

entftanben tft bicjc elöentümlid^c fjügung öiettcif^f baburd^, baB früher
bei cintflcn bet in 95etto(|t fommenbcu Bcittpörtcr, ^aM^tfÖd^Iit^ Bei löffln, hai
ijDcite SÄitteltoort mit ber 9Jennform aujommenfiel (246). fflaä^ bem 3)hifter öon
Srij tfabe fnrfjen iaffcn ^ötte mon benn auc^ ßebilbct ^si} \jabt fudjen helfen
3)od^ barf mon oud^ nit^t außer ad)t loffen, ba§ fid^ 3dj Ijab« furtjen tj^lf^n
flerobc fo au ^dj werbe fudjen tjelfen ber^ätt »ic Sxh habu b^raeffen au
Sdi roerbe »ergeffen. » «f o

IL 35ejonberesi.

271. 35ie elttjclnctt Seit« unb tluöfageformen. Sm einaelnen
»erben bie 3eitmortformen ganj regelmäßig gebilbet:

o

©egenmart {^'^l'
^* ^^«^e

l UJebgl. er ijabe

25ergangen^eit|^!f"- !* ^«^t^
^ ^ ^ l m&^i, xd) Ijätte

tdj bin

J^ tdj fei

^ tcg mar
tdj märej

CS)
«ä

®a5u fommt noc§ eine oodcnbete 3«!unft ober Dag Futurum
exactum(272) Sdjmerbe gefcljen fjabcn, Sdj merbe gegangen fein,
romic eine ?ö?ögIid)feitöform ber 53ergangen^cit (Coniunctivus Praeteriti)
bie)ci> üoQenbeten 3ufunft Sr^ mürbe igefeljen haben, idr mürbe ae-
gangen fein (273).

a)ie «Wunburtcn bilbcn nod^ toeiterc3ufommcnfcfeungcn: 3tb habe (hotte)
gefetjen gelrabt für fc^riftfbratblic^cS 3dr ^atte gef^tren unb 3d» btn (mar
gegangen gzwtfev für Sdr mar gegangen (221 Slnm.).

B. J)lc 3Mf«nftöflrini|ic.

272. 3)ie gemö^nad^c 3ufunft mirb om ftöufigften nmfcbriebcn
mit werben unb bem Sufinirto (ber S^ennform): tdj merbe fdjreiben.
IHe ilbenteuer, roeldje mir auf bei ^eimfoljrt erlebt, merben btr



268 »ottle^

einen ßeGriff tJon bcr turkifdicn Nautik geben (Sl^oftfc). HDenn aber

QÜes wirb poUenbet fein, rotnn mir jn l?cimß nun fiegeub eingf|ogen,

nJirH bu mir bonn ocrgönncn, Ijrilig üttäbdjcii? ßniigfr). Du roir^

hm Apfel fdjicl|ert oon Hm ^aupt bes utnöes (XeU).

follen «nb rooUrn, bic Siit^er tiod^ ^öuRfl anmenbct d« ffort[e|iinfl

eines f(^on im 9(^b. üMit^en SJroucftg, finbcn fic^ ic&t nur nod^ öereinAelt: {0as

foU baa roerben? COtc troffen, ha^ er ans benS^gen erbl&^en foU pt ft^önerm
£o9 ((Slocfe). — ÜTa« nitU ona bem aUrm toerben? IDir iDoUen baib etne Urfai^e
toibcr it)n ijaben (®ö$). $ei beut i^nfiiuttb ift bieje mebenetfe audfc^liegUc^

am $Ia^e: QiBs fitjetttt reaneit |n rooUen (Dp,I. 277).

^ie üollenbcte rfu fünft wirb bemcntfprcc^cnb nteift burtft

werben in ^>erbinbunfl mit Ijaben ober fein umfrfjdebcn: idj werbe
gefdirieben Ijaben» Bur flerbcifüljrung biefes OBinoerptanbrnffcs wirb

unfere ^anb hm fübbeutfdjen iBrübern offen unb entgegenkommenb
borgereidjt werben, fobalb ber ^orbbeutfd)e ßunb in ire(l|!eUung

feiner IPerfaffung weit genug oorgefdjritten fein wirb, um |ur

Abfdjliegung uon iOerträgen befdijigt |u fein (Uronrebc 5ur ©r*

Öffnung beö crften 9Jeicl)etage8 bcd Siorbb. iöunbee). ZtUf bin gewig,

ha^ ber erfaljrene fienner beim erlten ßlidie wirb gclcfen ^aben,

was id) ihm taugen kann, was nidjt (^on Ä'arlo^). ^od) fommcn
berartige 95?enbungen in natür(ic()er 9?cbe feiten uor; jebcnfüü^ bc»

5eid)nen fic bann Ijänfiger eine 3Sermuiung al^ bie jufünfiigc Q6t
(2i2 ?lnin.): Wo wirb er bie ^djt jngrbradjl Ijaben? (ü)iinna). ®0
wirb was anbres woljl bebeutet Ijaben (leU).

C. ^le SKdflUc^fcltöform ber «Jcrßanflcnticlt (Coninnctivns Praeteriti).

273. (Sine 3J?ög(ic^(eit^form ber i^ergangen^eit ober — wegen ber

©ebeutnng — genauer ber 3Sergangent)cit«form (ein „Conditionalis**)

wirb feit bem 15 ^a^rt). gebilDct burd) würbe unb bie 'Jc'ennforni:

td] würbe kommen. Sie fianb urfprünglicü neben einer *^Mrftic^feitd*

form, bic ou-S ber ^ergangen()eit^form uon werben unb bem erften

a)iittelroort ober ber ^JccnnformjnfammengcfetU war: id| warb laufen

b

(laufen) = „ic^ lief". 8o fagt ßut^er ©a warb bas gan|e ^eer
laufenb, aber aud) üofes warb gittern. SBo^renb biefe 2Öii!Iic^*

feil^fonn aber au^geftorben ift, ^at fic^ bie 9J?ögli(^fciteform erhalten;

fic ift üor allem in |wuptfäOen üblid), feiten unb nur infolge miB*

braud)Iid)er Übertragung aiid) in bebingenbcn 'JtebenfaUen (263^: lÖäre

mein ^cid| oon biefer WPelt, meine Öiener würben barob kämpfen.

HDtnn er kommen würbe (» käme), würbe idj es iijm fagen.

Umfc^rdbungm. ^em ultid^cn 3>ve(f biencn ober and^ Umld^reibungen
mit bcn a)%iidjfeitdfonn n foüte, bürftr, WDUte: Jrfj foUte metnen. 2dj

isollte ii)m fit)on ben iSopf loorm uiadien. Das burfte fo |etn. ^m bürfle id;

Uu^t können Wnna). %oäi beiei4)nen bieje Umfc^reibungen mit JoiiU, bÜrfte,
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wüUte f^er eine Be?(^eibenc «iiSfoge, einen 3»cifer ober eine »er*
tpnnbernng, bie mit »örbe bogegen c^er eine Hofec «nnobme ober «or-
ondfe^nng.

fsn «erbinbung mit Irttben Öifben äffe bteje gormtoörter würbe, foUte.
Jftrfte,n)oHtca«c^etne9W5gIi(^feit«fonn5ubert)oIIenbetenScrQongenbcit'

*Jj
würbe gefrfjrleben ^aben. QBr burfte flx^ vmsöjmt traben, On foUteft fo

D. «Die «clbfform (bo« ^ttfflli).

274. ^ic ScJbeform, \>ai ^offiu, tritt üon je^cr ftarf hinter bet
3:ati9fcit^form jurficf. gm öfteren '5)eut)c§en ift fie nur burftip ücr*
treten, unb erft in fpitcrer 3eit f)at fie fic§ einen uonftänbiaen Sormen*
bau entttHctcIt (2i9). » o

^
*

J^iefer gormcnbau toiro burd^tüeg burc§ 3"fommcnfcfeuna
gebifbct.

-^ • i v

a) llmfdirdbuno mit tocrtrcn* ^ie €c§riftfpracr)e öertünbet
feilte bie öerfdjiebcnen formen be^ 3eitn)ortö tu erben mit bem un*
Gebeugten giucitcn iOatterroort (Participium Praeteriti}: tdj rorrbe
grfdjkgen, idj luaro gcfdjlagen, irtj werbe gcfdjlagen nicrbem (&t-
Ijeiligel werbe bein Uamt (l'uttjer). Tie öoüenbcte Gegenwart bie
5unod)ft fubbeutfcl), erft feit bem 13. ^sa^r^. uor^anbcn ift, bie'üott*
enbete SBcrgongcnfteit unb, fomeit fie ü6erl)aupt üorfommt (22i) bie
öoUenbete aufunft öermcnben bobei bie filtere ge-(ofe ©eftolt' bed
SWittelmom uon werben, nämlicft worben (nid)t geworben; 283):
tj bm (fei) gefdjiogcn worben, idj war (wäre) gefdiiagen worben,
id; werbe grfdjiagen worben fein, idj würbe gefdjlagen worben fein.

.w • l'"*^^' ^^i^'''
MmfdirflbMiifi. Vieler «ilbunggtoeife ber Seibeform Tmb

li^J ow S«?'^/
^'^'^' ©(^ranfen geaogen. 9hir »0 eine 3:SHgfeit oorliegt

«ln^^f^l^o->.?"«^'"v.'* f^"
^''^^""'* "^^ etanbonnft ber ©etrQt^tnSg

S?r * </-s^-^*
^«5,,^« aielenben Seitwörter (^ranfitioen) fönnen oIjS

«gentlid^ eine l>etbcrorm bxiben, nid^t bie iiellofen: olfo a. 83. fAlagen. be-
ntigen, ober nidit feigen, ue^ordien, Dertraurn.

1; • V ^;c^'!.?
^^^^ ^" ""^"^ fieftimmten gofl bieje Sflegel burdbbroAen. SSenn

?n^ l^si"""^ """^
*i'.v

?^'" ^"^Ö''^ ^''^ *ö*^Ö^ ^^^ion «nbeacic^net bleiben

K?'Jr*T? *"°" ^?^ Setbeförm, ju ber meijt ba3 «nbeftimmte J^ürwort eg

I.h?r*r f'^^ö^ö^"'?«"^
»"^- «» »l^i> öetanit, geftUa^n, gehilngeit,

fi? S«a J^"^! ««^^«.^ein öebai^t, tob.r, brl b.r ©ri^djen 4Fe^ (Si'gel-
feft). S)a3 ifl offenbor eine ^Joc^o^mung obfolnter 3:ronfi«oen.

bem ^on1''Ä?Q"r'"°"^."^'^.^i^
"""^ ^" ^"' «^'^^*^"*^^ Bettwörtem in

IT.? ^' ^ ^.^ ^i'^
"''^^ "^^" «ngegeben werben foll ober niÄtAngegeben werben fonn: OF* wirb gefnn en; 3e^ wlr^ (fidj) grbobet.

«.„ 3^ '

btefen JJSaen becft fit^ ber ©o^ mit ber «eibeform in^oItliÄ ge-

?SL«1 T^^wl' *'''
^l^

^"^"'''^ ^" '^^ ^^«Ö'^" ?5orm mtfjielte nnb bie «n-

?Ä^ T? «^'it.'"''^*'^f" *""^ eo^gegenftonb ^ätte: (K0 wirb gehllngelt

tsZt-l^ ®*
^^l"^'^*

"^" ^'^^ ^^^"ÖBU (810,2). Sei »eiei^ungen oott
Xättgletten, bon benen mojt leine Derfönlic^e Ut\a^t, feinen befümmtcn
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^erfönlid&cn Sofegeßcnitanb !cmit, ijl ein berarliflcr erfo^ burci^ Vit Seibcform

gerabefo auSgejc^loffen toie bie ^nivenbunQ wn man: nton fagt nur QBs regnet,

ea taut (310,3).

2.?ßaiJioöonS)atitj«'S5crBen. fjretltiö pnben fit^ infolge eine« 9J«BBrau(^8

Scibcformcn »erctnsclt aud^ öon SBcmfolI-Bcitmörtcrn. 60 fogtc mon fc^ou

im 18. 3ot)r^. j, ». gefolgt unb geijori^t merbf n, offenbor in 9(nlc^nung

an baS gfranaöfij^e: (Öe^ordit ju fein role er honnte hcln iFelbljerr fti^ rülpnen

(Sij^iacr, 30 1. tr.). befolgt oon einea leeres ÜWox^ (SBaßenft.). ^eute ift ba-

oon attor geljorttit metben untergegongcn, unb gefolgt unb njtberfprodien

werben gelten alä onftö^ig. Slber gefdjmeldjelt ift ganj gelönfig geblieben in

bcr mebcnöart flr^ gefrijmeldielt fillrlen; cbenfo ift befohlen werben fte^enb

in ber §ofiprad^e, biejeS ober im ©inflong mit ber tötigen %ovm einen be-

fehlen.

3. Slu^ bon Serbinbungen mie ©efa^r laufen, Sdjllitrtlin^ laufen,

mo bcr Senfall fein Biet ber ^anblung beaeidjnet (374), fann eigentlie^ fdne

Seibeform gebilbet werben. SJarum ift 5.18. eine i^öflwng tabelnSmert, »ic fic

©oet^c f(treibt: üldjt entfernt uon unfern Dünen marb ber erde M^ gefaßt

Dod^ fa^t man gana regelmäßig ®0 mürbe Sri|llttf(^utr gelaufen unb nod^

e^cr Cfß roirb Sdjrttt gefalrren.

4. Unrid^tig ftnb oud^ bic Seibeformen in (SSfeen mic ®r roirb Ijoitn ge-

iaffen, ble Ätabt roirb ju erobern oerfurljt, bic nur boburd^ aufgcfommen

finb, baB man bic SJerbinbungen ^olen laffen, fu erobern nerfuitjen aW

einheitliche Seitmörter fu{)ltc, bic einen SBcnfott al§ ©rgSnaung tjcriangtcn.

5. 9lu(^ öon SSerbinbungcn cincS Bcitmortö mit bem rücfbeaüglid^en grür*

»ort, ben fog. rücfbcaüglic^cn 3cit»5rtern, alfo j. 95. üon fli^ baben,

gibt e8 feine Seibeform, fd^on anS bem äußcrlid^cn ©runbc, »eil neben fld| lein

cntf^red^cnber Scrfott üor^anbcn ift. grcilid^ ftammt bicfcr ®runb tatfäd^Ii(|

ba^cr, baß bei berartigen 9lu§brüdcn ja StuSgangg- unb 3iclpun!t bcr ^anblung

aufommcnfaHen, eine SSertaufd^ung aljo finn* unb atoccflo« roSre. ^öd^ftcnö gibt

bic unbcftimmtc gorm ®» roirb gebabetbaä ttteber, roaS mit ber SötigfcitS-

form iWan babet flttj lautet. S)ic aud^ üorfommcnbc fjorm (&a roirb ftrij

geb ab et ift bai^er anftöfeig.

3lber auä) tüo fein berartigen öugercS 53ebcnfcn öortiegt, tocnbct

bie (Sd^riftfprac^e bie Seibeform nur mit SSorfid)t an. 2)ie fßolU^

\pxaä)t getjt noä) weiter. Sn Dielen üJJunbarten ift bie 3ufammen^

fe^ung öon tuerb^n mit bem gmeiten 3)2itteImort faum üblic^, ober

fie ttjirb nur in beftimmten götten gebroud^t, fo 5. 93. menn bcr

(öpred)enbe ftc§ felbft ni^t al§ tatige ^erfon be^eid^nen möd)te unb

barum fagt 3e^t wirb aber gefdjlafen an ©teile öon Je^t fdjlafe

tttj aber.

b) Umfdirctaunß mit r^ttt* 5>on einer ölteren Umfc^reibung

ber Seibeform mit fein (m^b. uns ist wunders vil geseit), bie an»

fönglic^ mit ber Umfd)reibung burc§ merben um bie |)errfc^aft ftritt

(229), ^at fid) alö einjigc 2pnx in ber Sd)riftfprac^e bie ©itte erhalten,

bic ©efepform nur mit fei, felb ju bilben (aic^t et»a mit »erbe,

werbet): Sei mir gefegnet (|)crm. u. ©or.). Set mir gegrögt, mem
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iB^rg i^p^kxQ.). SKetin ©oel^e hoQ^c^^n fogt (!F0 t|! t)r>liliraxijt! Sk ipt

geridjtä — gerettet, fo befc^reibt er bomit feine |)anblung, fonbern
fd^übert einen guftQnb, ber fid^ aug einer $anb(ung ergeben l^at.

5alf^ ijl e^ bonim, — toeniger in ^nhhnmQ an ha§ fjronaömd&e unb
engltld^c oI8 an einen nbb. ©|jroc^.qebro«(^ — berartige Umfc^reifinnaen iefet noA
neu 3u Bilben unb etttja äu foßcn: ©er Mnmt ift irente tjler erwartet

c) „(Er bctommf ^ciwmtniett**» 55ei 2)Qtiö=SBerben bifbet
bie fSolU^pxadft eine Seibeform in gan§ anberer SBeife. ©ie öcrtoenbet
bic geittüörter bekommen ober kriegen sufammen mit bem ^toeiten
pZittermort unb fogt: % bekomme (krtfgp) bte Beitang gebradji ÜBr
bekommt ailes genommen, ön bekommet ble Bdjnlje ansgejogen
piefe giigung ift natürlich oon (Sögen Quögegangen loie ÜBr bekommt
haB ßnd) gefdrenkt, m ha^ Stimoxt bekommen (kriegen) m
bem <Bim beg ©an^en ftimmte. $ier toirb alfo ber ^otio |)offiüifAer
©oggegenftanb, olfo ha^ fernere ßiel betrachtet olg 5lu§ganggpun!t ber
|)anb(ung. < o r

jÄjtöe 9ln8bnt(fä»etfen neben fid^: (JBtn iBrtef wirb bem Äetjrer ron /rlfe oe-
ruirteben nnb Der Celprer bekömmt nun iFrl^ einen iSrtef gefrljrleben.

d) ,3ur %m^^bt n^Iangctt"* ©erobe in nnferen ^aqcn
totrb etne anbere gJaffiobirbung iibU^, bie freiließ nod^ gleicfiseitia
bte TOtongart nö^er beftimmt. ^og ift hk SBerbinbung eine§ «er*
^ältmgtoortes unb eineö Setttoortabftraftg (118a) mit einem
8etth)ort ber Söeioegung, ettoa kommen, gelangen. So faat
man fum IDortrag, jnr iDerlefnng, pr iPerlletgernng, mt
^ttffnlrrnng, jnm IDerkanf, fur Ausgabe 0Derau«gabung),
tnJDerbreitung kommen (ober gelangen), anstatt be§ ein*
fo^eren oorgetragen, oerlefen, oerftetgert, anfgefäijrt, oer-
kauft, ausgegeben, oerbrettet werben, 'an «Stelle biefer Reit-
niörter ber öetoegung erfc^einen aber ouc^ anbere tt)ie ftnben unb
erfahren, natürlich mit bem gOSenfatt: eine Burüdifekung er-
faljren, eine gute ße^anblung (Anfnaljme) ftnben, eine
tieranberung erletben.

e)WnmcSmet\tf. ggcniger ^aben Serbinbnngen mit fidr bcn ©inn
bct Scibeform, alfo Ofügungen n)ic m ueränbern, ftrfj nerfeaufen (373) in@6^cn tote: m Cage ber Dinge ^ot m ueränbert. Dtefe ^IlDare »erkauft M
fvS ^^^^"^* ^. marchandise se vend rapidement). Das iSuxh lieft ßA^ fAl ^?? l^'

^^*^"' ^''^ f^* ^^^^ tt« (©c^ittcr). ©c^itter unb

«icntbeS
" »iebemctfc öefonbcrS: WPem minben fm firänfe m?

f.^.l^^^^V^^^l. ^"
l"

^'^^^ ""^ berartigcn paffiben «organgS
^erborau^cben, brout^t man l^eutc STuSbrüdc toit Daa i^attB tH tm <8an be-

Si'.fiÜ* J^'^i''.?!!!?'
*""" ßle iDcretbtgnng ber Beugen beginnt unb«er €au ber «UalTerleltnng «jlrb elngeftellt u. bgL
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i) 2)ie SRominalformen bc^ 3citwott3.

A. «agemrittcd.

275. ^nö Söcfftt Der SJornlnolformcn. SfJcnnform ßn«

finitii)) unb ÜÄittelwörtcr'l^Qrtiiipicn) cjctjörcn eigentlid) gar nid)t ju

bcm gormenbeftonb bed >^citroort«, obwohl man fic feit öltcftcr 3eit

gcrpöljnUcö baran anglieberte, unb },roax aU befonbcrc 9(rtvn. ?(m

ttjcnigften finb fie 9(u*fügcformen (modi), bie mit ber ^Birflid)feit«*,

ber 9J^ö9(id)feitö* unb ber 93efet)leform auf eine <Stufc flcftellt werben

fönntcn. Snfinitiu unb ^artiäipicn finb üiclmet)r Siomina, nic^t

Qeitiüort^formen.

^ie S^ennfornt reiten 5. 53. tft gcrobcfo ein Hauptwort

toie Kitter, Leiter, Kitt; flerabe mit Kitt berührt fie fid) ganj

no^e; fie unterfdieibct fid) baüon nur in ber gorm, nid)t nad) ber

iöcbeutunft. 8ie ift fur^ ö^f^öt o"^) ^^^^ ^^"^ ^^^ ^t^n (\ebad)tc

^ötiöfcitebe^^eidinung (ein il^crbodibftraft; 118 a?). ^ad bemeift am

beften bie 'Jatfadie, bafe ber ^nfinitiu feine ßeit, feine ^tuefageform

unb feine ^ätigfeiterid)tung adcin be^eic^net (276).

^ie Partizipien ober ©Mttcdpörter finb reine 53einjörtcr.

SSie reiten ju Kitt, fo ücrf)ält fic^ ^, 53. bleidjenb 5U bleid| unb

rerfieljen ju tjerieiljbar unb oerjeiljliclj.

^OB bie ^Jomtitalformen »on ollcn 8citroÖrtcrn oorfommcn, bie anbern

«ßorninolablcitunacn «6cr nit^t, aljo s- ©. ni(^t «eltung, ift nur Bufafl.

©it^tiflcr crjc^eint, gumal auf ben erftcn 33licf, ber Umftanb, bofe Kenn*

form unb SKittelroöttcr in ber ®Ucbcmno beä ga^ganaen wie bie gewöhnlichen

Seitwörtcr be^anbclt werben, mit onbem Sorten, \>a^ fie, wie eS befonberS bie

ältere Sproc^e liebte, erflouiunflen quc^ im S)otio unb Slffufotio ju fit^ nehmen

(rdj kann blefen Äiljlmpf nW)t oergelTen), unb baß fie burc^ Umftanbewörter

(^artifeln) unb üujammenfleie&tc Uniftanböbeftimmunßen erweitert werben fönnei»

((IFr barf In einem U^agen faljren).

Sn SSirÜic^feit bebeutet bo8 aber nic^t aHiUtoiel; benn bei näherer 95e-

tra(^tung jeigt fic^, bofe biefer bcfonberä bem Serucrfte^enbcn in bie ^ugen

faüenbe Untcrjt^icb gar nic^t befte^t ober gar ni(^t fo burtigrcifcnb ift.

Unaweifel^afte Hauptwörter, bie oon nic^ttranfitiöen Bcitwörtem abgeleitet

fmb, wie (Detjorfam, Bunerridit, fönnen a- ©• ««* '""« ^<^^ S«! beaei(^-

nenbe »eififgung im SBcffenfoU a« P* nehmen, wie bie tranfitioen ßeitwörter,

fonbem muffen ein UrnftoubSwort (55er^ßItni6Wort) a« ^ilfe nehmen: döctjorrom

gegen ba» (ßefe^, Btt»erfltt|t auf ©ott, aber: Äu&robung bes «Jalbea, d&eltenb-

madjung ber Hei^e. Unö umgefe^rt fönnen ©eiwörtcr — infolge einer alten

»crfc^iebuug ber ©lieber (3.55) — ia auc^ buvt^ (Srgönaungen im GJenetio unb

SJatio fowie bur(^ UmftanböWörter nnb ganae Umftaubebeftimmungen nä^cr er-

flärt werben: ein mir bebarnter ®rt, bie lljrea ©rfolga fldjeren i^elbtjerre«,

ein feiten fdiöner ;0lann, ber Infolge feiner Dfcrrounbung ro£^ Immer

kränklldje ^^anptmomi (366-62). Son ^ouptwortSgruppen gar ni^t ^u tebe»

wie: der iSrannen ^ler, Der Sperling auf bem Ä)ad|e (348f).



SfJomittoIformen be« ^etttoortö. 273

Sm ÖIntnbc finb btc S^omtnolformen bcä 3citttJort8 aUm «rtifd^cin nadb
l^o«<3tfö(|I«j^ oud^ nur baburd^ au t^ren erlöutcningcn 0c!omincn, bafe, lüic bicS
Qvt^ ^fute no(^ bei ««ominalformen gefd^te^t (ogl b^r «ufer hn Ätrett, bte Sorge
Tör fetne (ffiefuttbtjelt, ferner ba§ ^cutc ouffommenbe Tirfj bjeflnbllrtf [2d] bie
bei ben reinen ^eitoort^formen üblid^en Sßcrbtnbungen ouf fie übertragen tourben
«nberfeitS fd^IieBen fie fid^ aud^ gleid^ hm reinen ^au))tnj5rtem unb 93eitoörtern
an, fobolb fte ntd^t nie^r alS 9?ennform ober ^arttgi^ien gefüllt werben: ©aa
«eben btefer £ente. Das iöergnügen etnea Abenb». ©er begabtefte aller
&nabtn, Da» glän|enb|ie blefer :2^nerbleten,

B. »cfonbcrc5.

I. 3)ic ««ennfornt (ber Snftntttb;.

a) »ebeutung.

276. 2)a bte ^ßennform eigentlich ebenfo eiit ^aupttoort tft toic
bie onbern ^^xhaiab^txattm (275), begeitfinet fie feine beftimmte Seit*
ftufe: ZV xüili fß^t xzbzn, zx rooUtB reben, er nitrb xzhzn toöüett.

eOenfomenig mirb urfprünglic^ 9(uögangS* unb QUipuntt ber
|)anbrung, alfo 5r!tiö unb «Paffio, unterfd^ieben (225): Das ÄrbBiten
ber üofdjmc. Das tragen tjon Spafierfiörkcm Das iSergen ber
Cerdjen. JDas JÄbgeben Don SdjülTen. Sdj Ijöre ben ^ebner fprerijerr.

mj'ovz has moxt rpredjem ©er Bufdjauer miU tJieUetdjt keine
©Ijrfetge geben feijcn (Seffing). Btmmer |u nermieten (eng(. to let
ober to be let). C^nt ju zffzn dum (K|Ten). Ceidjt ansinfülpren.
©rgöyidj anpFeljßn. i^ljm t|i nidjt ju raten nodj ju Ijelfen. Bas
ftcljt ntdjt jtt änbern, @o fagt au^ ®oet§e: Sn folrhen ^xkzn tft

}ebe0 ßröfelein raert ju befiljen»

*" v^^"'
""^ ©rünben ber 3)eutli(^feit fogt nton jefet out^ ®r uerblent be-

grbert |Ji werben (ßeförberung). (Bx ift roert beneibet ju werben (benetbens-roert).
flomer lagt hen ©bijfreua oerfdjiagen werben, etwoö unnotürlit^ bagegen unb
gezwungen fitngen oft gügungen ber gerel)rten ©c^riftf^rod^e »ie ©te Ätabt tft
jn Itarli befefltgt, nm rafdj eingenommen |u werben.

5Iurf) bie mdb^ÜQU(i)Uit ber |)anblung toirb ni^t au§*
gebrüdt, menn bie 9?ennform mit einem gormnjort öerfe^en tft: ®0
tj fnm ©ntfc^en. ©troas mit ©ntfe^en Ijören. IDas Bergungen,
©as {Betragen. (Dljne ißermnen. Das Erbarmen (279). (IB0 t|l mm
®rfd)Tegen frljön (§• 0. Ileift). jßei bes flimmels ©reljn (S^ürfert).
©a mar ein ^Freuen, menn er mieberkam (^eO). 2)agegen Reifet eS
®r mng ftdj fammzin, OBr broljte fidj ju erfditeflen. 5n neuerer
Seit finbet man freiließ aud) big gum Überbrufe t)äufig gügungen tote

ms \i^ OEinlebem ©as fidj flinroegfe^en u. bgt.

dagegen unterfdieibet man je^t im Slnf^IuS an bie gufammen*
gefeiten gormen ber öoffenbeten ©egenmart bie abgcf^toffenc
|)anblung öon ber noc§ md)t abgefdjioffenen: dBr fdjeint |u lügen.

«ütterlin a)ie b#utf<^e (Sprotte fcet ffleßcnnjaw lg
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(?h: ft^etnt gelogen ^n ^aben. 3^r beljimptet überrafr^ rooxhm

fu fern»

b) a)ic fjornt.

277. ?ttö ©tamm öertüenbet bie S^iennform biefelbe 35htrjcl*

gcftatt toie ha^ Qtxtmovt in bcr ©egcntoart: reiten, redjnen. Um»
laut tritt nur in ben gäUen ein, ttjo aud^ bie ©egenttKirt ben Umtaut

verallgemeinert f)at: rotegen, fiemen (237), aber geben, faljren,

laufen (251).

®ic ©nbung lautet -en: retten, ret^nen, atmen; na^ ber

nad^tonigen ©tammfilbc -el- ober -er- fte^t nur -n: ^end^eln,

roanbern.

®ie swfoinmengefe^ten gormcn fd^Iießen fi(^ eng an bie

entfpred^enbcn ßeittüortformen an: fie enthalten alle bie geloöl^nlici^cn

Silcnnformen Ijaben, fetn ober werben u. bgl. in SSerbinbung mit

bem jtoeiten ^artijip, unter Umftänbcn aud^ mit einem ^nfinitio.

©ic finb alfo im ©runbe afle nur toerfd^iebcne §l6arten ber getoöl^n«

lid^en S'iennform. ©o fommen üor:

1. ^Übungen bcr ooltenbetcn ©egcnttjart mit ^aben unb

mit fein jufammen mit bem jtoeiten ^artijip: gegeben Ijaben;

gegangen fetn. SSgl. Sljr berfiljmt etiir, eine ronnbergroge ®ot

in» Wtxk gerillt, eure Königin gerettet, bie ^errateret entlarot

|tt beben &fl. ©t.). ;2lnrly f\z mng es gemefen fein (Seff.).

2. S^ilbungen beö ^affios (ber Seibeform) mit werben unb

bem jmeiten «ßarti^ip: gegeben werben, ^dj Ijeute foUte fte an«

tlprem fierker geriflen werben &ft. ©t.).

5tud^ baüon fommt eine üollcnbete (Gegenwart öor: 3^}jt

fnrdjtet, betrogen worben jn fein.

mit bcr »Jennform roerben jettfl »irb feine S«ennform 8«fammengefc|t;

bie in lateinijt^en unb gricd^ifd^en ©romntotifen onöcfc^ten Oformen Iteben

werben (amatumm esse), werben geliebt werben (amatum iri) lommen

in ber wirflic^en (BpratS^t gar nid^t bor. ^öd^jlenä fönnten SJcrbinbunflcn mit

wollen aU «uöbrud bcr 3ufunft in 95ctro(^t fommen (ffir nerrprarfj honimen

pi woUen* (iHs fitieint regnen |u wollen; 272).

®ie Ofärbung bcr9lu8fagcweifc fann nid^t in bcr iRcnnform wiebcrgcgcBcn

werben. 3)er 6a^ Silj wäre nlrfjt gekommen, wenn idj keine Belt geljabt

^ätte ^et|t abhängig böc^ftcnd au(i^nurtur5Weg:(!Brbet|an))tet.nli!jt gekommen
in fein, wenn er keine Bett geljabt Ijötte.

n. ®te aKittelmörtcr (^artiai»)ien).

a) 3[^re ©ebeutung.

278. Seltftufe unb «uöfagctuelfe. 5)ie beiben ^artijipien, bie

ba8 ^eutfd^c befi|t (filjreibenb unb gef4|rteben), toerbcn gctoö^n«,

lid^ ot« 9)?itteIwort ber (SJegcnmart (Participium Praesentis) unb al*
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Wlittdtooxt ber S5ergangcn§ctt (Part. Perfecti) untcrfc^ieben. S)ad ift

aber ungenau. ®a§ ÜKttteInjort auf -enb bejeid^net ^toax bie ©cgen«
toaxt in bem (Sa|e ^dj Ijöre ptannenb biß ©eroalt hzs üunbe«
(SR. <^t), aber bie SSergangen^ett in ben folgenben: £ie jtanb

fttternb ba. 2n fdjnelkm ffanf burdjpg idj iFrankreiij, hciis ge-

prtefene Stalten mit tjetgem lÖDunfr^e fnt^enb (3)^. ©t.). Unb um*
gefe^rt liegen bie 3)inge in gnjei ©ä^en toie Da trat bie ^eilige ju

mir, m. Si^roert nnb iFaljne tragenb, aber fbn|l mie idj als Ädjaferin

gekleibet (Sungfr.) unb (!^0 kommt ein flerr geritten non Abel unb

von Sitten (Äinbcrreim), ©nrrty <!&ebirg nnh ®al kommt ber Srljfi^

gelogen (Xell).

S3cibe @prad^formen bejcid^nen eben feine befummle 3<^itftufc

an ftc^, fonbem e^er ein ßcitöer^ältnig, befonberS bei ben 9(iigen*

blid^intranfitiöen (kommenb : gekommen), weniger bei ben 'i$:ranfi*

tiöcn, bei bcnen bafür bie SRid^tung ber ^anblung unterfc^iebeu roiib

(eine tragenbe Änlf : eine getragene WPeife), unb eigentlich gar

nic^t bei ben ^auerintranfitioen (fdjlafen). ^enn ha^ ^artigip

auf -enb brürft nur ®aucr ober 5lugenblirflic^feit auö: Die befteljen-

ben )Oerifältntffe, bas bemna(^|t erfi^etnenbe €nd)[, ans Canb
ßetgenb.

S)a§ §ttjeite ^artijip bagegen, ha^ meift bie SSorfilbe ge- unb

bie Snbungen -en ober -t l^at, bejeic^net außerbem bie^^ollenbung unb

ben barauS ftci^ ergebenben bauernben3«ftonb: einoielgelefener

Si^rtft(teUer, has abgefallene (S)b|l, ber gelaljmte iFng, ber

gerettete 5(öngling, ber feit htm 15. eröffnete Äusoerkanf.
@o ^^en nebenehtanbet etnerfettö ber erblä^enbe unb ber erblft^te

tianm, anberfettä bte Uebenbe ^ntter unb bat geliebte fiinb, toa^renb

neben banernb ein gebanert nur erfd^eint in: CI0 ^ot gebonert

@p fann gekniet glet(^6ebeutenb fein mit knien b (Htnb ^Ut onf bie

«o^len bie ^Dfottne, ^Ingefeniet, »o§, ^ßuife"), ge reffen mit fi^enb, gelegen
mit liegenb (eine rrfJÖngelegeneiDegenb, eine amiWeergelegeneÄtabt).

^ie geilfliife toirb b€n beiben TOtteltoörtem alfo immer erft

burci^ bag §au^t§eitmort öerliel^n, auger mo 3"f^6^ ^^^ änbem mie

in bte e^emols blfi^enbe Stabt, ber balb ermorbete iFär|t

@bcnfo ift bie Slugfagctoeife, ber SKobug, bcftimmt burcft bie

gonje ?[rt bcö ©a^eö: Itoerftellt uer^eige mir je^ nnb minke ®e-

malrmng (SSofe, Sliag); fionm mo^ fr^ü^ten btdif fonft bie Knfterb-

lit^en all im ®lpipo0, tr$t' ir^ ^ttattf aii«|treikenb jvl bir hk «n-

nai|baren flanbe (^06, ebij.).

279. mt^tutig ber Xftttgtelt (225). Urfprünglid^ mürbe aud)

bie SRid^tung ber Xätigteit nid^t fo genau unterfd^ieben. ^utc
^rrfd^t frcitid^ eine getoiffe Siegel:

18*
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1. ^a§ gtpettc ^artijip üon tranfitiuen 3ci*^öi^*c^" if* K^t

meift (eibenb (gegeben, getragen), baö üon nicl)ttranfitiüen über«

»icgenb tätig (gekommen, entroirijen, erfdjienen, gereift, ge-

altert), j^unädjft aber — wenigftenö attributiu — nur möglich bei

^lugenbticf^intronfitiüen (278).

^odj fehlen ouct) bie ^(uSnal^men x\\d)t

©inmol finb — abtt)ci(^cnb öon bcr fonftigen Soge bcr ®ingc — onfd^eincnb

oitd^ oon 3eittt)örtcrn, bie — ^eute toenigftcnö — mit Ijaben öerbimben loerben,

bie jtüeiten SRittcInjörtcr in obieftioijc^cr aSertoenbiiTTg ttjiebcr tötig: tmithen,

gebleut, gelernt (neben munb. lernen= „lehren"), gef^jnjören, kubiert,

Derbroffen, oerlogen, cerfi^roiegen (neben nt^b. verswigen „oerftummen")r

erfahren (neben öltcrem fldi erfaljren Jiöi erfnnbigen")r beroanbert: ein

gelernter Sdjloffer, ein gebienter Solbat, bie (öefdiroorenen. Slud^

Derjroelfeln ge^rt ^ier^er, infofem alä e8 aud^ mit ^aben §nfammen»
geje^t wirb.

S)ie 3"i«n^i"cnfefeungcn mit un- toie ungegeTfen, angetrunken, an-
gebetet (irrt^, angebetet ip man nlrijt, (SJero!) erflären fic^ au^ einem älteren,

je^t Qfcgefommenen freien ©ebronc^ (mi)b. Alexander gap unverspart ,,o^ne

jn |paren")f ber ülelleid^t felbjl crft infolge einer SSerfd^iebung ber ©lieber cnt*

ftanben ift: in einem (Sa^e »ie Kngegeljen hann Ixt) bie Spelfe ntdjt beartellen

tt^urbe baS ST^ittelroort, baS eigentlich 5u Spelfe gehörte, auf tit) be5ogen unb
banad^ ou(^ gejagt Wngegeffen ging Idj fort

Slnberfeitä fmb bie 9lbleitungen üou trüufitiöen gcittoöttem ober aud^

oftio, fo in iJügungcn mie bie ftattgefnnbene, ^attge^abte ^PerfammLang,
bttB anbetroffene Ungiötk, ba8ben®rafenbefalieneWnglftA(®oet^e).
fjreilicl miiffcn bicjc Seijpiele fo ji'»mlid^ aüc uod^ oI8 2Ki§brüU(^ gelten, fo

flblid^ ou(^ mond^c baüon oHmö^Iiil^ merben.

S)ie rödbejüglid^en ^eitroörter bilben i^r a»eite8 SKittelmort and§ ftieber

o^ne f'iiij. ®oö aeigen beutlic^ bie olten, je^t SSeimörter gemorbenen formen
betranken, befonnen, bebadjt, befrijelben, beforgt, elngebllbet,
aerblent (oon ftdj oerblcnen), oergcffen (pfUdjt-, etjr-oergeffen),
oerlegen (fldj oerllegen), oerblfren, uerllebt, acrmefren, oer-
Idjlafen, oer(rf|njoren. ©o jagt man aber auc|: erkältet, erljl^t, geübt,
geflüditet, beteiligt, angemelbet, auagebetjnt, i)e|irebt, oerlrrt;

uorgefeljen! gc^Ier^aft finb ba^er SScnbungen roie Die ft^tl aeränberten
l)erljaltnl|re.

2. ^a^ erfte ^arlijip ift gen^ö^nlicl) tätig: ein blüijenJber

iBanm, eine liebenbe S^orijter. ^^icr^er !ann man auc^ noc^ bie

§lbleitungen uon jieUoJen S^itroörtern rechnen, mie fie vorliegen in

ben ?{u«brüden faljrenbe flabe, bte reitenbe ^^IrtUlerte, mit
tränenben ^ugen, anljaltenber ^egen, meitansfeiienbe
Pläne, 5ur 9^ot aud) filjenbe Cebensroeife, bte fallenbe
Snrijt, bte fdjroinbeinbe ^'6)jt (SdjiUer), |tiU|'djroeigcnbe Zor-
ans feijnng (lüo „ftilijdjiueigenb" gebraud)t rairb loie „ftiti"), c{)er

mieber non bes flaufeß meüfd^anenbem ©iebel (8c^itter), keine
bleibenbe 2tatt (ßut^er), enbftc^ eine lädjeinbe Äntmort, mit



Siomtnarfonncn be8 3«ttüott«. 277

rafenber ©He, eine Iralsbredienie ©efal^r, too^l a\i^ noc§
unter berftenbem ©elädjter (5öielanb); benn ^ier fann immer
ein bicf)teri)(^eg 8i(b gebrouc^t nnb ttma& Unperfönlidjcg perfönlic^
'Qthad^t fein.

Slud) relgenber Äbfa^ itnb ananc^menb fdlfln rechtfertigen Rc^ ba-
burd^, bo6 reißen unb onane^men in älterer 3eit ouc^ jiclloö oorfomen.
fietreffenb boßeßen ift nur einroanbfret in ber SScrbtnbunfl blc be-
treffenbe Äadje (bie einen „betrifft", angebt) «nb baöon fibertrogcn auf
Sieben^orten toie ble betreffenbe JUerfon (402).

»cbenflid^er fc^ctncn SBenbungen wie eine ro o tri fdrlafenbe Wadit
(Stiller), jn beut oortrabenben iFaÜe (Seffing), ju einer uortjabenben
Keife (®oetf)e), lljren koUettben $)rel« (W. g. ä^ie^cr), jnr gutftnbenben
Bett (®. Äefler). Unb anftöBig finb gerobeäu tro^ il)rer ^i^erBreitung hit
f^ögungcn ber Inne^abenbe ®rben unb ble melhenbe fiulr (munb. eine
frlfdimelhenbe ißn^).

S3eim erften «PartiaiD »irb ftdr, toit eö fc^eint. nie ouggelaffen: Alle rirfj

elnfrlilelitjenben Srrtömer. SBo eine aSenbung bem au iniberfprec^tn fd^etnt,
tote ble türmenbe ä'tabt (Sd^iacr), gejlemenb, gehört bo§ SKittcImort aii
einem giellofen 3eitttJort (toie türmen). &an fo erflären fic^ audb bag erfiorrte
wo^lllfabenb unb bad feltene erbormenb Ö>teerbarmenbc fftebe ©otte«)
'neben flr^ erbarmen.

b) S)ie gorm.

280. 1. ^aö crfte SKittcrioort. ^ag erfte 3}?ittettoort \)at

bie ©nbung -enb (fdjreibenb, redjnenb). ^iefe tritt an ben gc«
ttJö^nlidjen, um(aiitöIo)cn ßJegennjarte^ftamm: gebenb, btetenb, lan-
fenb; gefiemenb, rotegenb (2.37).

281. 2. ^o§ stticite mittcimxt 33ei bem ^meiten mtkU
»ort fommen in S3etrac^t ber ©tamm, bie 35orfiIbe ge- unb bie
(Snbungen.

282. a) ^er etamm.
aa) SDie ftarfen (ab(outenben) ßeitroörter. «Bei ben ab*

lautenben 3eitn)örtern gefgt ber ©tomm niicber bie mannigfac^ften
^eftalten beö ?(btaut§. 5lm liäufigften ift 0, baö burcl) a* Umlaut
entftanben ift (56. 58 A); eg finbet fid) bei ben Älaffen n, IVb, V,
Vm, X, xr, XII, XlII, XIV: ügf. geflogen, geftoljlen, ge-
fogen, befoljlen, geljoben; gegoffen, genommen, gefoffen,
gcfdjmol^en, gffodjten, gepiorben, geronnen, gekommen,
geglommen; feltener t (IVa, IX: gegeben, gebeten; gegeffen),
a (VI, VII: getragen; gelaffen, geflanben, gegangen), t (I:

geblieben, geritten) unD gan^ fette« u (I[I: getrunken).
^abei fttmmt ba^ ^arti^ip in ber SSuraelform meift mit ber

S8ergangen^eit überein, fo bei geflogen, geljoben, gefdjoren,
gefogen, gegoffen, gefoffen, gefdjmoljen, geglommen, ge-
Todjten; geblieben, geritten, geflanben; feltener mit ber ®egen*
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toart, fo bei gßgBben, gegeffen, getrogen, gefr^lafeit, gelof-

fen, gerufen, geljetgen.

ein SScifpicI für bic 5lrt, tbit ftd^ audf l^i« bic SJcr^ältntffc ücrfd^oben

traben, tft baä 9?cbcncinanbcr bc8 crjlarrtcn älteren »ermeg^en, be^ iüngcrcr,

fifctüc^ jc&t nur no(^ munbartlic^en ©c^iHcrfd^cn nttxooQzn (ffia tjäöe rt^'ßketaßr

Bfrujogen, Serglicb) unb beS heutigen bewogen : berocgt ©o ift aud^ er-

hoben an bic ©teile be§ jum ©eitoort crporrten erijaben getreten, wnb bc-

fi^ leben an hit ©teile »on befi^elben (cigentL „belehrt"); fo finbet fid^ aber

aud) f(|on manchmal ge^te^en für getjelgen (nad^ gemleben uj».).

Wlan^mal aber ^ot bog SWitteltoort aud^ feine ganj eigene Qk^

ftolt, fo bei gebeten, geronnen, genommen, ge|lorben, ge-

fprodjen, befo^ljlen, gefunben, gegongen, geton»

^ereinäelt finben fid^ nod^ tiefte be« grommotif^en SBed^fcIö

(77n. 81b. 243): gebogen :
fteljen, gekoren :ktefen, gelitten:

leiben, gefdjnttten : fdjnetben, gefotten: fteben; gebiegen,

\>a^ früher bie ©teile be§ tjeutigen gebieljen einnol^m, ift gum S3ci*

toort erftarrt 5tuf biefe SBeife erllärt fid^ im ®runbe auc^ t>a^

SRebeneinonber öon mor, moren : gerne fem

©ne eigentümliche Stellung nehmen bie ^rätcritopröfentien

ein. ©ic l^aben §mei SKittelmörter ber SSergangenl^eit. ^a§ eine ge^t

fc^moc^ (282 bb), ha^ anbere föllt in feiner ©eftalt genou mit ber

Si^ennform jufammcn, jo ift öielleid^t bie übertrogene S^iennform (270.

283): mnffen, bnrfen, können, mögen, foUen. @benfo ftc^t

cg mit möllern

bb) ®ie fd^mad^en (t-) geitroörter. SBei ben fd^toac^cn Q^U
mortem erfc^eint ber gemö^nlid^c ©tamm aud^ im gtoeiten ^artijip:

btenentgeJbtent, redjnen : geredinet, monberntgemonbert,
lödjeln: gelädjelt ©o ift gu bnnken in neuerer ßeit aud^ ge-

bnnkt gebilbet morben; gebenrtjt ift burd^ einen TOggriff öon ber

ol^Snbifatio aufgefofeten alten 3JiögUd^!eitSform ber SSergangenl^eit

es beud|te (243. 255 b) abgeleitet morben.

$fi(fumiaut ^uv bei ben Beittoörtem, bei benen einem e be^ (^egeniuart»

ftomme« lin o im SSergangen^eitgftamm gegenüberliegt (238. 252b), ^ot auc^ ber

Stamm beS aRittelwortg a: gebrannt, genonnt, gebannt, gerannt; ge-

fanbt, gemanbt; gebai!|t, gebrarfjt. Stieben geTanbt unb geroanbt finben

fi(l§ freiließ au«^ bie 9'?euf(^ö|)fungen gefenbet unb geroenbet.

Slud^ ^icr liegt ber ^runb ber Sßerfd^icben^cit urf|)rönglid^ barin, t>a^ nur

im ©egenttjartäjiamm ber l-Umlaut eingetreten ifl,.nit^t auc^ im ©tamm hti

SRittelroortö (56). Slbcr mfi^renb in ber SSergangen^cit nur bie ben thtn gc-

nonnten SKittelwörtem entfprcc^enbcn toenigen grormen erholten finb, liegen öon

ben $artiäi])ien nod^ ^nige »eitere ©Übungen biefcr Slrt bor; nur finb fie au 83 ei-

toörtern crftorrt. eg finb: geaalt (in nn-, wolji-, wlßgeftalt)oon {teilen,

gebadit „gcbccft, mit 3)e(fcln »erfe^en" (in bcm ^uSbnitf ber Orgclbaufunft
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gztiatktt ^If^if^n) üon berken; vtttvatkt „bcrjcrrt" öoit nbb. oertceiken

„üersie^en". ©anj erftarrt iflgetrofl oon trotten.

9{ad^ fold^en itnb'fräl^er bor^anbenen äl^nlid^en SOhiftem ftnb attt^ eriani^t,

bnrt^lanit iieBctt ttitnüiUxi imb gelaljrt neben lehren aufgelommen

(67 b. 238).

®ie ^ßrdtcrtto^räfenticn, bie erft in frül^nl^b. S^it ein t-

SRitteltoort nad^ bem iWufter ber t-SSergangenl^eit bilbctcn, l^abcn aud^

ben <Stamm biefer SSergangenl^cit für bie neue gorm be« SÄittelöJOttö

übernommen: getöttgt, gekonnt, gemorlrt* Ö^föUt, gebnrft, ge-

mtigi ©benfo Reifet eö gewollt Siagegen bilbet ©riOparacr mit

einigen ÜRunbarten öon mögen ein gemox^t (ÜÄebea).

283. ß) ^le «otn»e g«-.

I. ^e gSorfilbe ge-, ha^ überffüffigertocifc fogcnannte „Slug«

ment'', ift l^eute bei ben meiften 3»itteItt)ortformen onjutreffcn: ge-

kommen, gefeljen, gebogen, genrteilt, geantwortet, gelang-

weilt, gered^tferttgt, geljanbj^obt, gema^rfagt
n. ^od^ bleibt fie ebcnfo regelmäßig weg:

aa) hti aKen 3eittt)örtem, bie nid^t ben $au^)tton auf ber

SCnfongfilbe trogen, b. q.

aa) bei allen oortonigen unb untrennbaren SSorfilben

(147): begraben, erlanbt, jerteilt, entfaljren, »er-

jtelren, überfengt,(erljat fulf) übereffen, nmjingelt,

üollenbet, mieber^olt gegenüber öon abgetreten,

üorgefeljen, nbergefa^rem S5ei fd^toanfenber

«Betonung fommen 2)o))pelformen öor: offenbart

unb geoffenbart, Itebkopt unb geltebkoji, mtg-

brdttäit, mtglnngen, mtgglnikt, mtffdllen, mxp
trdttl, mtgadrtet, mtglranö^it> mtgrdtcn, mtg-

btUtgt, mtggönnt neben weniger empfe^lenStoertem

gemtPiUfgt, gemtgbrand^t, gemtgljanbelt.

5)ic 2lu3na^mc ntiguer^anben ift eigcntlid^ wol^l eine 3«"

farnntenrücfung be8 Urnjitanbättjorteg mlg unb ber gorm Derftan-

ben; cbenjo bc^anbelt ftnb miggegrlffen, ferner mißgelettet,

mCßgeljanbelt, mlggearijtet, bie ficJ^ aUt brei bei (Soet^e finben,

teitocife aber au6i Bei anbem.

^ier^er gehörte früher and) unttxWBben; ba^er fagt

©d^iller a- 39. ein unterfr^obnca iSlatt (^icc). — SRunbartl.

(^fäla.) ifl gabljalta (öon b^olta „bel^aften") gerabefo beft^affcn

toie i(|rtftf^r. geblieben öon b(e)lelben (71).

Pß) bei grembtoörtern mit ©nbbetonung: fpajtert,

ianttert, ^anttert, bogkottet (botrkotttert),

|)ofdnnt, trompetet unb banod^atti^dnÄpofattnt,

duetrompetet. ^ie 35olf8fprac^e cbenfo wie bie ältere
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©c^riftfpra^e toenbet ober oud^ ba oft bog ge- on unb
fagt geflttbiBrt, getrompetBt, ufro.

bb) bei ben unbetonten (C)tlf«)äeittt)örtern köititen, mögen,
ifirfen, müffett, föllett, raolUn unb ebenfo bei laffcn, Ijören,
helfen, iretgen, lernen, feljen, ntadjen, fütjlen, roirfen, toenn
ftc mit einem Snfinitio Uerbunben finb, olfo in gügungen toie: (Bt
irat e? tun bürfem Sljr Ijabt r» fein laffen. 5lber man fagt: dfe
i^at es rndit gekonnt. Dir Ijaben es gelaffen, unb ebenfo: dBr hat
gelernt fi^ in fügen (270).

§ier^er gehört auc^ werben, toenn eg bie fieibeform umfc^reibt
unb mit einem anbern ^artijip oerbunben ift: has ^ans i|t belogen
loorben; aber: Das ^aus t|i fdjon gemorbem Sdtertümlic^ füngt eg
ba^er bei (5c|itter; iFünf unfers 0rbens maren fdjon — be« küljnen
MntzB (S)pfer roorben, unb: Ötn ®oti bi|i bu bem tJolke raorben
(tampf mit b. S)r.). iBln roorben grau unb alt (S^amiffo). S)oc^ ift

morbeii in biefem ©ebrauc^ aud^ munbortlic^. iKunb. ift ouc^ funbert*
cc) ©rftarrte gormen liegen oor in altbarken, Ijausbatken!

netinjaiifen unb trunken.
m. ^oppzltt^ ge- finbet fi^ nur in gegeffen (t»on effen),

erftorrt in geglaubt, gegönnt
284. t) ^le ©nbungen.
a) S)ie 5tuggänge -en unb .(e)i m$ (Snbungen toerbcn Der*

loenbet bie 3tuggftnge -en unb .(e)t 5Die gormen mit .en nennt
man ftorf, bie mit-(e)t fc^mac^: gegeb-en, tjerptanb-en: gebten-t,
gerer^n-et (ögt. 239).

'

3m grogen ganjen toirb §ier gerabefo gefd^ieben mie in ber
S5ergangen^eit. ®ic abtautenben gettmörter §oben -en, bie mit ber
(gnbung -(e)te bagegen-(e)t: gegeben, gefprodjen, gefdjroommen,
geritten, geboten, gcijet|en, gefdjlafen; ober geljofft, ge-
jetdjnet, gebadjt, gebradjt, gekannt, gefanbt, gemup, ge-
konnt

aSo in ber SSergongen^eit 2)o|)pelformen oorliegen, §ot ouc&
ba« ^ßortiäip ^oppetformen. 2)arum fogt man

geglitten unb gegleitet,
(er-, uer-)blid;en unb (er-, r)er-)bletd^t,

gefotten unb geficbet,

getroffen unb getrieft,

gefogen unb gefougt,
gefdjnoben unb e^\d}xtanbtf

gemoben unb gemebt,
geroitr^ti unb geradjt,
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gepflogen unb gepflegt,
gebollen unb gebellt,

(ge-, be-)roogcn unb (ge-, be-)njegt,

gegoren unb gegärt,
geglommen unb gecjltmmt,
geklommen unb geklimmt,
gebnngen unb gebtngi

grctltd^ fmb ntd^t immer ßctbc fjormcn grctd^tocrttg. SRond^mal mitot bte
«ne cttuaS beroltct, wie gebDllen, getroffen, ger^drcn. aWonc^mal bobcn
fid^ betbe auci) nadträglid^ in bcr »ebeutung gejd^ieben toic gepflogen unb
gepflegt, bewogen unb bewegt, ©ewö^ulid^ ober fteDt bte ©oppel^eit einen
«uögleic^ lonbfc^aftlid^er Unter[(^iebc bor: wog bic aßunbortcn nodb örtliA
^orf ouäctnonbcrfiolten, unb woä bte Umgonggfprod^c pd^ftenä mit entfdbicbener
»cooraugung ber ^eimifd^er flingenben gorm nebeneinonber gelten Icßt, bog
gleicht bte ©d^rtftlprod^e oerfö^nlid^ olg gleit^bcret^tigt ouS.

Sn einer 9?ei§e anbetet gätte hingegen ge^t bic ^oppel^eit ber
gorm <iuf eine utfptünglic^c 3)opper§eit bet 3eitrt)öttct jutücf:
bte t*gorm ge^ött ju einem fc^wac^en Seittoott, bk en-gotm ju
etnem ablautcnben ftatfen. 2)emcntfpted^enb mat au^ bie öebeutung
Beibet ©Übungen onfänglid^ gana oetfc^ieben. §rbet ^eutc finb bie
©tcnjen steiferen beiben Gebieten fe^on ftatf oetmifc^t: beibe ^otmcn
toctben oft, toenn an^ mit Unrecht -- entfptec^enb bet Sßermengung
bet etgentlic^en 3eitnjottgfotmen — in bemfelben Sinne nebeneinanber
gebtauc^t. $iet^in geböten:

(er-, t)er-)blidjen uno (er-, t)er-)blei4jt,

gefdjliffen unb gefr^leift,

erfdjroxken unb erfdjreckt,

gefdjmoljen unb gef^melft,
nerborben unb nerberbt,
gequollen unb gequrllt,

gefdjmollen unb gefdjroellt,
(er-, t)er-)frijollen unb gefdjallt,

erlofdjen unb gelöfdjt,

gemogen unb gemtegt,
gerungen unb umringt,
gefdjaffen unb gefdjafft.

^btt gtociteg aWittetmott unb SSetgangen^cit toeicben in bcr
©Übung auc^ l^ic unb ha ah.

1. (£in SÄittelmort auf -en pnbet ficö neoen einet je^t nic^t mel^t
obrautenben Vergangenheit bei maljlen unb fallen, ranbfd^aftlic^
ou^ bei fd^alten unb falten (gemaljlen, gefallen, gefrhalten,
gefalten, (e^teteö j. f&. ouc^ bei ©c^ittet).
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2. SBäl^renb bie SSergangenl^ett in boppelter ©eftalt öorltegt,

aBIautcnb unb mit ber ©nbung -t, fennt boS 9KitteItDort cntweber

nur bie eine ober bie anbere gorm Bei

gebraten neben briet unb brotete,

gefragt neben frng unb fragte,

gepterkt neben |iak unb (letkte.

SU^unbartlid^ trifft man aöerbingö auc^ gefragen unb ge-

floitkett an.

3. Umge!e]§rt liegt neben einer einförmigen SSergangcnl^cit auc^

mand^mal ein jtoiefa^eä TOttelttJort:

tjerft^roben unb nerfdjranbt neben fdrranbte*

unnerl)[oijlen unb nerljeliflt neben oer^eljlte,

oermorren unb nermirrt neben verwirrte,
gerodjen unb gerätst neben rörtjte.

iJrciltd^ ift öön bicfcn Bcibcn fjormen bc§ SOWttcltoortS bie eine meift jum
^eitvort erftarrt, nämiiä^ uerfrtjroben, unoertjotFleit, oermorretu

(S§ ift aber nod^ eine ©infc^räntung ju machen. 3e nad^ ben

©egenben geftaltet fid^ bie Sage ber ^inge toerf(Rieben: »o neben

ratete nod^ rodj übli^ ift, ge^t bie ^oppt^txt ber formen burd^

^ergangentieit unb SKitteltoort gleidjmäfeig burc^. gür bie ©egenben

bagegen, in benen bie !urj guoor berührten gefaiten unb gefr^alteit

gu §aufe finb, muffen bie Sßörter falten unb fdjalten noc§ alö

S5eifpiele für bie (Srfc^einung geften, bag gtoei ÜÄittelmortäformen einer

einzigen SSergangenl^eit^form gegenüberfte^en fönnen. Äurj, eg lägt

fic^ anä) l^ier nid^tS in fefte Siegeln faffen.

b) 2)ie SScrteilung ber 5(uggänge -et unb -i Söei ben

fd^toarfien gormen Verteilen ftd^ bie 5luggängc -et unb -t gerabefo toie

-ete unb -te in ber Vergangenheit (252): -ete ift nötig nad^ ben

3al^nt)erfd^tu§Iauten h unb t unb nac^ einem ÜKitlauter, auf ben m
ober n folgt: gerebet, gerettet, gereijnet, geatmet @onft ift

-t bie 9flege(: gebleut, gemanbert, gelrettrfjelt, gebaut. S'lur

bie ^id^terfprad^e gebrandet anä) ^ier, aufeer bei nachtonigen -el-

unb -er-, nact) öebürfnig unb ^Belieben -et: Sr^ Ijabe gelebt nnb

geliebet Unb umgefel^rt ftel^t in ber SSoIföf^jrac^e ha^ einfädle -t

au^ nad^ b unb t: gerebt „gerebet", gemett't „getoettet". S)ic

SSörter mit ber Gruppe ÜKittauter unb m, n am ©tammenbe bagegen

laffen ha^ fd^mad&e ajjitteüoort in ber UmgangiSfprac^c auc^ auf -ent

unb -emt auggel^en: geredjent, geatemt 2)ie ^räteritoprä«

fentien unb bie SBörter mit bem fc^einbarcn Mdhimlaut (282 bb)

fennen feit 5(nfang nur 4: gero«f]t, gekonnt, gebradjt
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L SSefen unb (Slieberung ber fprad^üd^en ©ebilbe.

A. 3^re gebanlU^e etitnblage.

285. ©eföftle unH tJorfteUutiöeti. ^er menfc^Iid^e Oki^t er*

jcugt einerfeitS ©efül^Ie (j. ©. Suft unb Unluft) unb beren ßu«
fammenfe^ungen, bie ©emüt^betocgungen (grcube, ©d^mcr^ ufnj.),

onbcrjeitö (Smpfinbungen (5. S5. beg ©rud^, be§ Std^tö unb beg

©c^allg) unb beren 3ufammenfe^un9cn, bie SBorfteUungen („Saum").

^iefe SSorfteHungen felbft finb enttoeber einfad^ (j^. 33. toenn ic^

benfe „^i^maxä", „§eute", „^txn") ober gleid^ ju mehreren vereinigt,

als SSorftellungSgrup^en („®uten 9J?orgen!" „^er |)unb bcHt.*'

„25tc @önne toax fc^on l^od) am §tmmel"). ^m Seben toerben beibe

balb cinjeln erzeugt, tüi'e befonberS aU gebanflid^e ©runblage bei

aftebe unb ©egenrebe („Sefet?" — „9^ein."— „3Borum?" — ,^arum!"
ober: „kommen @ie boci§ gleic^ mit!" — „Sc^ ?onn ^eute nic^t." —
„(Sie merbeneö bereuen." — „®a§ fannfc^onfein."), balb aneinanber*
gereift, mie bei einer ©rjä^Iung ober einer Darlegung („@i8 toaren

jwet S3rüber; einer mar reid^, ber anbere arm. ^er Sfieid^e aber gab

bem 5lrmen nichts, unb er mufete fic^ öom ^orn^anbel ffimmcrltc^

ernähren", ©ebrüber ®rimm).

©ine abgefc^toffene SSorfteKungögru^lje, bie einen S^erougtfeing*

tnl^alt äufammenfagt, nennt man eine ©efamtöorftetlung („SBelc^e

Sßenbung burc^ ®otteg gügung!" „^er SHrfd^baum im ©arten blü^t

prächtig!").

286. ^le ©Ileberung ber t^ovfteUuttöögmlJjjett. Sn einer

SSorftcIIungSgruppe, bejonberö einer ©efamtoorfteUung, fönnen bie

^eiloorftellungen in üerfd^iebener 5lrt gegüebert fein. SSir unter*

fd^eiben eine §au|)tgliebcrung unb 5mei gormen üon Sfiebeu-

gtieberung.

2)ie §au))tglieberung l^ebt au8 ber ©efamtl^eit eine (Sinket*

borfteüung ober eine Xei(gru|)pe l^erau^; fte teilt t>a^ ®angc in ätoei

'Xeiie, ein geban!lid^e§ ©ubjeft unb ein gebauffid^eö ^räbifat
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(„Traume : S^äume". „^er ^iinb : bcHt". „Uitfcr öfter Äirfd^baum

im ©arten : blü^t präd)tifl") §ier^er gehört ouc^ bie iBoifieliung

bei einem S3efe^t mie „Slomm!". i)ag (Eubjeft bilbet bann foju«

fagen bie „®runb(age" für bie QSorfleflung ober ißorftellung^gruppc

beS $räbifat§. 2)iefer 3ttJ<^iteiligfeit fte^t bie (Sinteitigfeit gegen*

über in gäüen toie „^ag Sdte ^eftament." „9[Bot)lQuf nod^ gctrunfen

bcn funfelnben SBein!" ^SSelc^ fd)öne§ §aug!"

®icfc eiiiöliebriöe SßoxJteUunci^vuppe ift bonod^ — eBenjo tote btc eiitacl-

öorfleöung — cigentlid^ mcifi imr ^röbifat ol^nc Subjeft, hd einem Sofatto

frcilid^ cl)er ©ubjeft o^ne ^räbifot: „Äort (fomm)I"

^ie S^ebengtieberung orbnet bie ©injelüorftellungen ober —
nad^ bem neueren ©prodigebrouc^ — bie begriffe in bopr elter 9(rt:

fie fteüt fie nebeneinanber, fo bafe ber eine bem anbern gleid^gcorbnet,

beigeorbnet ift („^reufeen, ©atjern, ©ac^fen." „®u unb id)"); ober

fie orbnet ben einen bem anbern unter, beftimmt ben einen ^-J^egriff

noc§ burc^ ben ^meiten („^a§ römifc^e ^t\6)"; „rot gefärbt"; „er

fc^reibt fc^ön"). ^ag ift bie Äoorbination unb bie ©uborbination
ber IsBorftellungen.

B. Sie fprac^lid^e ®eftalt ber ®e6{Ibe.

287. S^cgriff beö eotjeö (Sufecrung, Soft, «©otjftwcf, @atj-

öcrtretuttg). ®iefe geiftigen ^i^orgönge, bie ©emütöbetoegungen (®efü^(e)

unb bie ^Sorftellungen, brängen ben 3J?enfc^en — menigftenö urfprüng«

lic^ — §u öu6erlid)en S3eroegungen: 5U ©ebärben, ^ur ©ebärben»
fprad^e unb jum geroö^nlidjen (Sprechen. @pred)en ift dfo —
nad^ 9ß. Sßunbt — eine beftimmte ^(ußbrucfebenjegung für bie ®e*

bonfen, (Sprarf)e bie baburrf) erhielte SSiebergobe be^ SSorgefteflten.

liefen geiftigen SSorgöngen entfpred^en nun abgefdjloffene, laut*

lic^e ©ebilbe üon gvö^,erem ober geringerem Umfange; mir nennen fie

mit 03. ^elbrüd junädift einfad) Sugerungen. €ie orbnen fic^ etmo

ju ber folgcnben 9}(ufterrei^e on: 1. dBi! An! 2. ^F^ner! Jlljr

Sdjtrm! ila^ljeit! 3. ßarl! 4. 3a! irBiltdj! 5. ©0 regnet.

6. iÖPeldj fdjöneg iPeft! 7. ©er iBaum blülyt 8. €omm!
Au! be^eic^net nur ein ©efü^l, €ari! unb iFeuet! eine mit

®efü^[ auögefprod)ene S^orfteOung, aber mit bem Unterfc^ieb, bag

ha^ erftemot bie ißorfteHung ben ^Ingercbeten bejeidinet, tai anberc

Wal ein (^ixoa^ außerhalb. 3a ober fretitd)! bejie^t fid^ auf eine üor«

ausgefegte befounte ^orftellungSgruppe (ober ©efamtuorfteüung), mic

fie in ben noc^ übrigen, nad)^er nod) nö^er erörterten Sugerungen

(WPelcij fdjöneB iFc|i! ©erßaumbiüirt fiomm!) einjelbegriff*

tic§ gegticbert miebergegeben merben.
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288. ^xüfitxt «uffoffunflCtt. Snie bicfc fjormen f)aüt man früher „©ö'fee"
flcnonnt, o^ne frcilid^ unter bicjem begriffe immer boS glctd^c au öerftefien

^. ?ßaul §otte für bie ©ebilbc Ä»! unb 4Feucr! gelteub gemad^t, bofe bei i^tcr
©raeugung immer nod^ minbefieng eine befanntc SSorjteaung öorauggefe^t mm
ou(^ nid^t ougbrücflid^ genannt merbe (Au! [3rtj]. — ;<Feuer! [im -^aus]), unb
er fonnte borauf^in in bem ©o^ gleid^aeitig ein S)oi)^eIteg fe^en: ben SSemrig
baför, ba^ fid^ In ber ©eele bc8 ©prec^enben mel)rere SJorftettungcn ober SBor-
ftcflungSgruDpen oerbunbeu ^oben, unb boä 2»ittel ba^u, bie nömlid^e Sßerbinbung
ber nömlid^en Sorfteflungen in ber ©eele beä ^örenben an eraeugen. 35ie etfte 5Iuf-
lage beö öorliegenben Suc^eä fiatte nur hk mirflid^ ouägebrücften »orfteöungen
berücffidltigt unb borum „eingliebrige unb mefirgliebriße 6ß^e" unterfc^teben.
9?euerbingä f)at nun ooer SBunbt einen <Ba^ nur ha anerfonnt, mo eine ©ejamt-
üorfteüung C,S3aum mit feinen S3Iüten") miöfürlid^ in i^re in gebanflid^e Seaie^ungen
aueinanber gefegten ^3efitQnbtciIe gegliebert merbe (iOer iSaum : biüljt). SSo
feine SlKe^r^eit ber SSorfteCungen öorliegc, liege oud^ fein „Sa^" öor; ^ebilbe
tote iFeuer!, 5|jr St^irm! feien nur ©o^tücfe, meil fie auä einer befonnten
©efamtöorfteßung nur einen «egriff ^erauö^eben; ©efcilbe mie 3a, irrBtltdr
bagegen feien nur Sßertreter eineä <Ba^tS, toeil fie atoor auf eine ©efamtoorfteauno
S3caug nehmen, fie aber nur anbeutungätoelfe alä ®anaeä toiebergeben. $od^ bt'
aie^t fi(^ tai immer — auc^ Sei onbern ©ebilben — auf ben gebanflit^cn
3ufommen6ang beS ©anacn, nic^t auf bie ©Heberung ber ©ebilbe felbfi.

Unb auc^ fonfi ergeben fic^ ©d^toierigfeitcn. -fiomm! ift atoar ein <Ba^',
toeil bte fproc^Iid^e gorm hie ©oppel^eit öon ©uBjeft unb ^röbifat bcutlic^ an-
aeigt; ober a^cifel^aft ift haä Oebilbc ,,(&i regnet". 28enn aud^ bei einer
Slufeerung mic ®ß klopft nod^ ein unbefanntcr Sröger ber SScrboI^onblung bor-
geflellt toirb, fo ift baä bd ben nur unperfönlid^cn Slugbriiden toie QBb regnet
bod^ nid^t meftr ber ^aU. ,^ier mirb nur eine einaige SSorfteHung beaeid^net, unb
ber STuäbrucf untcrfd^cibet fic^ üon bem anbcm Kegen! nur boburc^, bafe ^ier bie
«orfteüung in einer ^orm auftritt, hk fonft ben „<Bä^m" eigentümlid^ ift

289. e-iutciUocr uiiD sUJcitciliocv eaft. S^orf) ber mt, tüte

bie SSorftcKungcn gegliebert finb, untcr)cf)cibet man ba^er am beflcn
aud) fürber^in einteiüge Sugerungen ((2ö^e) unb ^iBeiteilige.
^ie 5h)eiteilige Sufeerung ift ha^ ©ebilbe, ha^ aud Subjeh unb «ßrä*
bifat bcftol)t, olfo t>a^, iüa§ man aiid) )rf)on l)ev!ömmnrf)erttjeife 6e*

fonbevö ®Q^ nannte: Der ßanm im ^o[£ : bliiljt zbsn fdjöit, |)ier*

^er gehört auc^ bie lautlidie (Sin^eit in gällcn mie üomml lat
canto, einteilig bagegen j'inb bie ©ebilbe Wzld) fdjöne» flausl, n)enn
ft^ auc^ ^ier öie(Ieic()t manchmal eine gtueiteilung burtf;fu§ren liege,

toic ä. S3.: HDddjc WzxibmQ : burdj (Sottw iügung!

ir. ®te eigenf(^aften ber fpradilid^en ©ebilbe.

290. ©UcUcrunfi. Sei offen t>ra^Hd)en ©ebilben unterfdieiben
toir allgemeine eigenfd)aften unb befonbere. äi^ aUgemeine
fommen in 93etrad)t einerfeitö bie ©runbftimmung, anberfeitö öe«
tonung unb SBortfteüung be^ ©efamtgebilbeöf alg befonbere bie
©eben tun g unb bie gorm ber einzelnen (gafeteile.
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A. snigemeines.

«) ^ie »ebeutung (©tuttDfttmiiittttg) 5eö Sol^eö.

291. ^a^ bem Sn|att, ber (^luitbftimmung ber fte ^etüor*

rufenben Q^orftellungen, gerfaÜen bic Sufeerungen (ober @ä§e fc^ted^t«

tüeg) in berfi^iebene Wirten, bie l^eute in ber §auptfac^c nur noc^ ber

<3a|ton fc^cibet:

1. ©e^auJJtungen. (Senjö^nlid^ gibt bie Sufeerung eine 'Ba^x^

nel^mung, eine Sßorftellung ober ein Urteil lieber: JDtefer ^ogel

fliegi ÜBtn flö^bwerksburfdie kam fnm ^oxt Ijcretn. Alk Mm-
fdjen M (terbltr^* ^ann Reifet fie 5lngfagefa^ ober SBel^auptnng.

(Sie f^at an fid^ bie natürlid^e SBortftellung (294,1) unb bie natür*

li^e ^Betonung (292). Sn ber 5luöfage fte^t ha^ ßeittoort meift in

ber 2Bir!ri^!eit§^ feltener in ber ÜJ^öglic^fcitöform: ©a fw^ tovt*

©a wären rotr (223—24)»

2. $(uffotberungen. ®ie Sugerung !ann aber aud^ ein S3c^

gcl^ren toiebergeben, unb jtoar üon öerfc^iebener ©tärfe, toic eine

feittc, einen SBunfc^, einen fflat, eine 5lufmunterung, einen ©efe^l

u. bgt.: Äettjen Bie mxt gefaUigpt Sljr ßnrfr. Reifen Sit glfirklti^!

tKrttt naljer! JDn geljll! Sttügeflanben! £mztl ©eroelir ab!

Ättfpteljen! iFort! ©iefe^rt nennt^ntan^lufforberungen (SBünfc^c

ober ©efel^Ie). S)a§ ßeittoort fte^t in i^nen oft in ber S3efe^(^

ober ber 9KögIid^!eitgform: fiomm! dBr komme! fiame er bodj!

H)enn er bodj käme! (454). ®cr ^on fteigt am ®nbc in bie $ö|e

(292). S)ie SSortfteUung ift berfdSieben, je nac^ ber Hrt bc« @a§eg,

ber cigentlid^ öorliegt: fiommen Sie! fiarl komme!
3. ausrufe. ®ic 3lu§rufc ftnb im ©runbe nur eine Slbart

ber 5lu§fagen: ©ag tpt aber Ijägiti^! S^cnn fie fagen einmot ^ttoa^

©eftimmteg au§, öerratcn aber gleichzeitig bie er^ö^te Stimmung, in

bie ber Sn^alt ber ^luöfage ben äftebenben tocrfe^t, fei eö greubc,

ärger, @d^mer§, Sf^eib u. bgL äugerlid^ aber ^aben fie oft hit ®c*'

ftalt öon gragefä^en, ttJaS fie urfprünglid^ bann ja aud^ nniren. Kfi

borfr bie Stabt mte geke^! (§ u. ®.); H)ie fdjön t(l btefe (^egenb!

HOas läuft er! SBo bie SBortfteöung beg S^iebenfa^e^ vorliegt (HPas

er läuft! Ullas bu alles meigt!), nnrb ein alter Sfiebenfa^ aU ^aiüpU

faj üemjenbet (454).

4. fragen, iie gragen cnblid^ finb eine ^Bereinigung öon

SBunfd^ unb 5lu§fagc; fie bitten ben 5lngerebeten um eine beftimmte

tugerung. Sdjläft er? j. S8. bebeutet: Sage (Sagen Sie), „er fi^läfl''

ober „er fdjläft nidjt'', nnb bie grage Wzt klopft? forbcrt baju auf, ben

Xräger einer bcftimmten 3citmort§^anblung, ^icr be§ Älopfen^, ju nennen.
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3)ie grragcfäfec acrfotten toicbcr in ^ntfd^cibungS» itnb in^Öt^immunQS"
fragen (ober, tote man 6cibc (Jomten auc^ genannt l^ot, in @afe* «nb SB ort*
fragen, SJeflätigungS» nnb @rgänaungSfragcn, 3roeifeI8- unb Sat-
fad^enfrogen). S)ic (Sntfd^eibnnggfragen wie ß^nnen |lß boa? Verlangen eine

entf(^cibung 5Wif(^en bcn Slntwortcn „ia" «nb „nein", »om Sruäjagefo^ unter-

f(^eibcn fic fic^ mei^ burd^ bie SBortjlcÜung (294, 2) unb bie fjü^rung bcr SSetonung
(292). — 2)ie SeftimmungSfragen bagegen toie Wer Jaupft? Wen fudfjen fit?

Wo tfl er? üerlangen, bafe man ben %xäQn, boS Biel ober einen ficgieitenben

Umflanb ber 3«it^ort§^anbIung beftimme. ©ie tocrben burc^ ein befonbcre«

Srageroort (gümiort ober Umflanbäioort) eingeleitet; auäi Bei i^nen ifi hu SBort-

^ellung unb bie S3etonung eigenartig (292. 294, 1 b).

@tn 9J?tttelbtng ätoif^en betben Wirten ftnb bie gragen, in benen

man fic^ gtüifd^en beftimmten a^öglic^fetten gu cntfd^etbcn l^at. @§
finb bo§ ätoeigltebrige ober ^o^^jelfragcn tme cincrfeitg Sdjlftft

er ober raartjt a:?, anberfeitg ©elft bag Sd^iff nad^ Ohiglanb ober

noitr Ämmka? ober MJelrire Stobt (jot nteljr dHmooljtter, lÖDten ober

jßerlht? 3^an fönnte fie beftimmte (Sntf^eibungSfragen nennen im
(SJegenfa^ ju ben auciftgenonnten allgemeinen (Sntfd^eibunggfragen.

Übergänge. SKand^mal jte^cn fjform unb ^nl^olt eines ©ebübeä in SBiber-

^eit. ®r foU homumt ift fprat^Iit^ ein 3lu§jogeja|, obtoo^I eS einen SBunfc^
auSbrütft; Hn geljH nt(^ mit mir? ©aa tft frijön? ftnb toegen bcr ^Betonung eine

gfrage, unb eine gügung toie Wollt l^ mljtg fetn! f^at — abgefe^en oom Jon— bie ©eftalt eines fjragefa^eä, i|t aber in^oltlid^ ein 9(ufforberungSfa|. Oft
cnblitj^ fielet aud^ bie ^rragcform aI8 lebenbige Slbtoed^flung für einen 9luS|oge»

fat, fo in tJällen mie Wer roolUe baß ermepn? üelnt i^ etma, tdj llep mir
Da» gefallen? SKan nennt biefe 9lrt fjragen, auf bie man feine Slntwort er-

»ortet, gemeiniglid^ rebnerifc^e (ober r^etorifd^c) fragen, meil fie feit alter

3eit befonbcr^ bei 9?ebnem üblid^ finb.

©emerfenSnjcrt finb auc^ bie 8frage-9lufforberungSfS|e, bie eine Seilte

um eine Stufforberung, alfo einen 2)op^)eI»nnfd^ auSbritcfen: Wo foU trij mix^
^tnfeeljren? (SJoIfSIieb). ©ic finb aud^ lieber in öerfd^iebenen Unterarten öer-

treten: 1) SoU idj getreu? 2) SoU trij gelten ober ntr^? 3) Äoll trfj ge^en ober
märten? 4) Wolrln foU Idr ge^en? Wag tun?

ß) ^ie gorm i>e§ ©afeeö.

%u6) bei bcr Sufeerung l^at man, tote beim Sßort (91), jtoifd^en

Xon^ö^c unb Xonftärfc ju unterfd^eiben.

I. ^ie Xonf^öf^t,

292. ©ie Xonl^ö§e eines ©a^eS rid^tet ftd^ nad^ feinem ^nöalt
unb nad^ ber Stellung, bie er im (Spangen ber 9f!ebe einnimmt, ^ebilbe,

bie für fic^ abgefd^Ioffen finb, toerben mit abfteigenbem Xon gef^jrod^en;

e« finb ha^ bie ©e^auptunggfä^e (Da» »)a(fer flie|t [291,1]). 3n
bcn @ä|en bagegen^ bie nid^t abgefd^Ioffen ftnb, bie öielmcl^r mit einer

getoiffen (Srmortung gcf^iroc^cn merben, fteigt bie (Stimme gegen ha^
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©nbe in bie §ö^e, genauer bielletd^t: nur 6i8 ^u bem toic^tiflen, ftarf*

betonten begriff, t)on bem fte bann gegen bog @nbe »lebet abfdttt.

®a« geigt fi^ bei ben |)auptfö|en, auf bie nod^ ein abhängiger

9f?ebenfa^ folgt, unb ben SRebenfä^en, bie Oor it)rem §auptfa^

fielen (Bdj gßljorrije, mii tdj mng- Der ntd|t Ijört, nrng fütjlen);

e« jeigt fi^ aud^ bei ben Slufforberungen unb SluSrufen (fiomm

mit! [291,2. 3]) unb nod^ beutlic^er bei ben gragen (Sinb Sie

fertig? [291,4]).

^aö einzelne SB ort l^at — fotoeit man toenigftenS bi§ jefet

ftc^er roeife — feine eigene (mufifalifct)e) Betonung: feine Xon§ö|c

^ängt t)on bem XonfaU be^ @ajeg ab, in bem e§ fte^t (91a).

^ie§ ftnb freiUd^ nur bie allgemeinen SSer^ältniffe. 3m befonberen

l^errfd^t «in grogeg ©c^manfen, n)eil aud^ bie (Stimmung be§ 3fiebenben

unb bie aj^unbart, unter beren Q3ann er lebt, einen beträchtlichen @in*

ffug auf bie Stimmlage ^aben. ^arum rebet man gerabeju auc^ in

»eiteren Greifen Don ber ©a^melobie beftimmter ©egenben, unb

barum finbet ber Semo^ner ber einen SanbeSgegenb fo oft, hai ein

Sanb^mann au8 einer anbern ©egenb „finge".

Sit oicien göttcn fann in ber gcftjrod^cnen SRebc attein bie ^ongcbung

cntfd^eiben, »aä für ein @a^ oorlicßt: ©u gc^ft Du getjH? ©» ge^pll

II. 2)lc ionftörfc.

293. 5(urf) bie Xonflär!e ift oon bem Sn|^alt be§ ©afeeS abhängig,

aber in anbercr SBeife. gür fte gilt bie einfache 9fiegel, bafe ba3

aBid)tige ftar! betont »irb, ha^ SJ^ebenfäc^Ii^e frfimac^.

^orau^ get)t fd^on lieroor, i>a% nur bie SSodmörter ftor! betont

»erben, bie a(§ «Sa^glieb auftreten, nid^t bie gormmörter, bie nur

ha^ SSerl)ä(tni§ ber einäclnen (ga^glieber ober (gäj^e untcreinanber jum

51ußbrucf bringen, »ie ^räpofitionen unb ä^nUc^e ^artüeln. 5lbcr

aud) unter ben SSottmörtern ^errfcl)t nod^ ein Unterfd)ieb. 3Ba§ gum

3Iu§brudf beö gerabe oorfd)»ebenben ©ebanlenS unentbe^rlid^ ift, mirb

mel)r ^eroorge^oben alä ha^, ma§ o^nc (Schaben für ha^ SSerftänbniS

»egbleiben !ann, mag eg nun überhaupt nur (Sd^mud fein, ober mag

e§ burc^ bie Sage ber ^inge, burd^ 33ett)egungen, SJ^ienen u. bgl. fd^on

an fid£) au^gebrücft fein. So fpielt in biefen gragen alfo bie ^ebeutung

ber einjelnen gu ©ruppen Oerbunbenen SSörter eine grofee 9fJoHe. SBa«

in einer ©ruppe, mo e§ eine OoHe S3ebeutung Ijätte, ftärfer betont

märe, §at feinen Xon in einer anbern ®ruppe, mo eö aU güllfcl

erfc^eint, unb mag ^äufig gebrauct)t unb übli^ ift, mirb meniger ftar!

l^eroorge^oben al§ fetten ^4Sorfommenbe8 (JDaß alte ^äns : ©a«

^äns ÖBß trafen).
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^a§ jeigt ftc§ bei aEen (^xupptn; fo 5. 8.
1. Bei bcr ©nt^jpc beg öau^ttuortg. SRon fogt €5nig fiärl jum

Unterfc^ieb öon iäünig MhxoiQ, aber fiönig fiarl jitm Untetld^teb öon
^Irfogfiarl; cbenfo loirb mon fagcn iFrtebrtd; SrfjtlUr imb Sodann
«Jfllfgang O&öettje, aber iFrUbrtrfj Ärijtlier, ber Äotrn uo« €ör?Jor
ÄrtrllUr; ber05ott^crl?«i£5 : ber ©ott^erhnUs ; filräules iFrtebrlrir
(Älo^)ftoc!).

^

ferner fogt man Die BBtt bw üttteialterg tjat t^ren eigenen «elf» toeti ^ict
Belt an fi(| übcrflüffig ift, aber Wie Mfis ber mthfzt Ijat ftdr IteUennjelfe be-
trörijÜUtr gefenht

t^nlic^e ®op|)eI^ettcn gibt cä nod^ mehrere: ÄdjiUera tööllen|iMn
iinb Die «DäUenfteintrilogle Don St^xiUt; Un\tv: neue© ^9ön» t|i fertig
unb JDaa n^ue ^öna l|i abgebrannt; ber 4Eonn ijter (auf ben man beutet)
unb ble iKnterr^bung uou giftern,

2. bei bcr ©ruppe be§ 3ettn)ort§. Tlan betont iBel tifdie trinke ütj

WöfTer, »eil nebcn^öJarrer bog Beitwort trinken ftc^ -foäufagcn öon felbft öer-

fte^t, aber ßebn CffTen uertlüe Idi nfir r)a9 Mzlfüj. Buerji rrfingtbet man hM
iFIelfrti, bann erji tfjt man es. 3u einem, ber flfid^tig orbeitet, jagt man Arbeite
grfinblixl); bagegcn au einem, ber nichts tnt, Arbeite grünblldj. ^^nlid^ öerteilen

fi(^ 3)ot)^)eI^etten toie Ärijr^ib Ijeutcl unb Srtjreib tränte! JÖei einem 2Renf(|en,
bor hm man fte^t, bebantt man fic^ mit htn SBorten 34r banke blr (^l^nen),
unb öon einem fd^on (genannten bcl^anjJtet man 5rtj kann Itjn ntitit ängflelrn.
Seim (Siubrud^ ber Sommerung toirb man feinem ®ienjimctb(^en imää)\t nur
ju befehlen braud^en Sterken Ate ble Uwpe an; menn eä bicfen »efe^I aber ni(^t
rid^tig öerjiel^t unb mit ber Sam^e eitoaS anbereä anfangen miß, mirb man fagen:
Ätlxken Sie ble Campe an! SBcnn mon bobei merft, ha^ bic Sam^jc fd^mufeio
ift, fo befiehlt man noc§: $)fi^en Sie ble Qavxpe er|ll

^n biefer fetten SBeife erflören fid^ ober ouc^ hk «crfd^ieben^eiten in ber
»etonung ber onbern SSortgruppen. Vorüber mirb nod^ an ben einfd^Iägigen
©teilen (320. 325. 330. 336. 337. 352. 395. 403) bog ««ötigc bcmerft werben.

B. 2)le Söortfteauttg.

S)ie heutige beutfd^e 3BortfoIge nimmt in erfter 9iei^c nur auf
ben (Sinn iRücffid^t, in gtoeiter auc§ auf ben SBe^fel in ber STon*
ftörfe unb auf bie S8erftänblic^!eit.

I. ^ie (Stettung t>t§ ^txH,

294. öaujitfttae. Sfm toi^tigften ift füt ben 5lufbau eine«

©a^eg bie Stellung ber abgertjanbeften Sßerbalform (i^at ber
iSturm grnge ^£rro»|hingen angorrdjtrt?); nac§ biefer rieten ft^ alle

öbrigen ©lieber beg @a^e§.

3n Setra^t fommen öon biefen ©liebem neben ber SSerbalform

aber nur baö @ubje!t einerfeitg unb bie näheren S5eftimmungen beg

SSerbg anberfeitg (Am ^tmmei fteljen Woiktn. ©te Strage t|l

breit), SBeld^er 3lrt biefe iSeftimmungen feien, ift aunäc^ft gleich*

gültig, (gg fönncn nid^t nur ©ubftantiöc, 3lbjcftit)c ober ^artifeln
rütteclin, tie bemfdöo ^pttufje i>cv (IVnennjort 19
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(UmftoitbStoörtct) im getoöl^nltd^en ©tnnc fein, fotibem aud^ ^orti*

jipicn utib Snfiitititje (Der ^ogel Ijat gefnngeit« J3ie iffiUnfilieii

mfiflen pterben); fic fönnen babei allein ftcl^en ober ein gormmorf bei ftd^

6aben. S^ötig toar frül^er für bte 5tnorbnung nur, ha^ bie in S5etrad^t fom«

incnbcn SEBörter ober Sßortgruppenfeme il^ren ©igenton :^atten; ^euteift

hai aber Silebcnfad^e. infolge eine« toSgteid^« »erben ^eute bie unbetonten

©o^eitc l^inficftttid^ i^rer Stellung junt geittoort gerabefo be^anbelt

toic bie betonten (Spr^t ber ISebner gut? : Äpn4)t er gut?)»

Sn einem @a^ nun, ber aud ©ubjeft, abge^anbelter iBerbalform

unb einet näheren öeftimmung biefcr S^erbatform befielt (Der finabt

fmgt ein Äteb, Da« HPetter xft fi^ön), finb brei §auptftellungctt

mdgUd^:

1, SRlttelfteOttttg. 2)a« Beitnrort ftc§t on jroeiter ©tettc, alfo

in ber SKitte. S)a§ ift bie ©runbform beg heutigen öc^auptung«»

fo|c8. @ie 5erfaIIt toieber in ^xod Unterarten:

a) @g folgen aufeinanber ©ubj^ft — SJcrb — nähere Q3cftimmung

beälBerbg (©rgdnjung; 367): Die Sifetteike'^at ein ^aus. Der fiui^en

fi^merkt gut. ^cfe ©teüiing ift üblid^ in ber ruhigen Söe^auptung.

b) 2)ie erfte Unterart fann aud^ gcrabc umgefel^rt werben; eö

folgen bann ©rgönjung — SBerb— ©ubjeft aufeinanber: €aut braufte

ber Sturm. %£f haa ^attjaus ging ber Bug. ^icfe Umfel^rung

ift befonbcrg gebräud^Iid^, toenn auf ber (Srgänjung ein befonbcrer

Siad^brucf liegt, alfo in ber lebhaften SluSfage unb in öcftimmung«*
fragen: DOoljfin moilen wir?

3^^ ^^ fa^eröffnenben @rgSnjungen gel^örcn aud^ bielc öon bcn

^artifeln (Umftanb^toÖrtem), bie man al§ beiorbnenbc JBinbe*

»örter bcfonbcr« jufammenfa§t (416), nämlid^ aut^, fubem, bann,

hierauf, enbliir, balb — halb, entmeber, bodj, bennor^, bo-

gegen, inbeB(fen), tro^bem, nur, fo^ alfo, barum, be»ljalb,

fonft uftt).; aber e« gel^ören nid^t baju aber, fonbern, allein,

ober, benn, fa: dBnblirl)^ kommt eine ilat^rit^t; aber i^r Snljalt

iH traurig.

92a(| nnb i^ ed fcfi^er fe^r fi6K(^ getoefen, gleid^ hai Beittoott s» fe^en,

unb s&ar nit|t nur int 3^^. (300), fonbern auc^ noc| aur 3nt Sut^er«

nnb ®oet^ed (IKItr n)oUen fort, nnb foll bie ^a^m\aQt> onge^, ^oet^e). 2:rot^

bem lann man biefen ®tbvaud), ber ^eute niieber fd^ranlenlod um ftc^ greift,

fc^on bed^alb nic^t fo o^ne n^ettered empfehlen, n>et( er in fe^r üielen t^äÜen boi

itanert ©cr^ältni« ber bcigeorbneteu (Sä|e gn fc^r öerj^Ieicrt.

2. ©pltjenfteUutig. ®a8 SSerb fte^t an crfter ©teile, am ?ln»

fang; bann fommt hai @ubje!t in bie SWitte, bie ©rgönjung an ben

©c^lttg: Singt berfinabe einCieb? Spt biefiiribe au«? Snbicfer

SBeife öorgeftdit toirb boö QtittDOtt immer ba, too e« al8 toid^tigfle
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»efHmmung guerft in« öetougtfein tritt: ha^ ift §cutc itod^ bcutfi*
bcr gaa bei ben entfc&eibungöfrQgen (fiommt bas S^djtlfbalb?
[291,4]), fowie bei SBünfc^en unb S3eteuerun9en (Sdjriebe bfr
ifnttge bodj! Dar ber Mann pmig! I^ bod; bte Stabt mte ge-
i«l|rt! [291,2. 3]). ^^eraltet ift fie in geroöl^nlic^eii i-^nuptfäi^en
toie: 5alj txn ümb' zin ^ösletn |icljn, Obcljt bicfcr 6eridjt in beit
:2lktm 2S. S3rauite ^at fie ©pi(jenftel(ung genannt. «S^iefe SSortfolfle
finbetfic^ bagcgen fe^njerfic^ aud) noc^ in 8iüifcf)enfäeen wk fagt
Ceffhtg imCaokoott — nur ou^na^uiSwcife trifft man giigungcn
toie bte ec^iüerfc^e: Das €inb, tdj roeig, Ijat man iljm fcijo« gc-
fanben (^icc.) — unb in benjcnigen ^auptfa^en, bie einem üon
i^nen abhängigen «^ebenfa^e nachfolgen nnb barum «J^acOfötje (452)
genannt werben (Da« ^ansdjen mdjt krnt, lernt flans nimmer).
S)cnn ^ier ift baö SSorberftücf fd)on eine (^rgan^^ung.

öebcdrc mmminm^ «crft^Icicrt liegt bicfc gorm onflcfiltd^ ottc^ in bm
®ö|cnöor, bie mit einem tonlojcnfjürtüort ober einem tonlofcnUmftQitbgtDort
eröffnet »erben, »ie: QEs gibt firleg, Od fpradj bec fiönig pi feinen Ccuten,
ober auäi tn «ßac^fä^cn toie Älg ca bonnerte, ba fut^ren alle jufammen.
S)tele «rt ber ©teüung Reifet man bann gebecftc ©pi^enjteüung.

At;tu* ®^?^f"l* '^ *^'^^* ©Difeenftellung im |>auptfa^ nod^ fe^r öbliA:

^^ ^r ,f^^^u^"
"^"^"^ **^' ^^"^" "*"" "^* 9^^ ^^Segnet (atofcgner);

J5tt tdj fe'ber hemtn, fog tdj (ebb.). 5ticg ba neullrti ein iWann Don firflnuilt
bet iFaünbadi tn Station iFatinbortr tn ble elebtrtrdie ^Batrn (OberboQcrn).

3. enbftcUung. S5ag Seitnjort fte^t am (Snbe; bann nimmt
bo§ ©ubjeft bie crftc, bie (Srgängung bie jtüeite ^kliit ein; ba^ ift

bieSBortfoIgebeg eingeleiteten 9^ebenfa^e§: Denn ber iFrüljIing
ms Canb kommt Als ber firieg erklärt marbe. Deil berCaben
fa mar.

3« ^au^tfS^en !ommt biefe ©tcttung nur nod^ ali «ngcnjol^nteS Übcr-
WeU&fel anbcrcr unt) älterer Ser^altniffe oor: ÖDjs bcr Jnnge bodj fälrrt! (öerm

ü; ^.i^^"*^^-
^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^' t^ ^^^ ^^ ^^n^ tanh (2Sic(.). »efonberS

MeJBnJtmtg bcnöet fte no(^, beä «cimes rocgcn: iFM auf ^Fint m oW ®nbe
orftngt (Xauc^er).

295. iBimicnftcöuno im clnoclcltetfii Slcacnfnft. i»ur in
atoei gäOen erholt je^t bie SRücffic^t auf SBo^lIaut unb SJeutlic^.
feit im 9iebenfa^ gern eine obiuei^enbe ältere SSortfßlge:

a) einmal, menn tion ber abgcmanbelten ^erbalform entmeber
noc§ jmei ^nfinitiöe ober ein «ßarti^ip unb ein Snfinitio ab«=
bangen; bann tritt bie 5.?erba(form, um nidjt ju fe^r nac^jufdjleppen,
öor bicfe ©lieber, unb gmar fo jiemlic^ au^na^melog, n^enn biefe
öcrbalformnureingormmortift mie Ijat, [oll, mag, mug,mtrb:
aiettn er ptte kommen moüeiL Sobalber mirb ausgcl^en bürfetr.m er nidjt [jat pirückgefclrt werben moUen. Deldjes benn mandjem

19*
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htt ^aä^mii mag jugntc gekommen fem (©oet^e, ^ic^tung uitb

Sßa^r^ett). Sljm mürbe beutildj, btig er föi^tan von Seinesgletdien

ftreng merbe gemteben merbeit (^. g. SD^e^er).

®tc formen öon fein folgen bicfer Üicgcl nic|t, lüeniöfteng nid^t in bcr

@(|riftfpro(^e; lHadföem zx fpqlerßn gefatjrcn (rooröen) war,

3)ic »ollöcrba hjcrbcn bann wenigftenö fel)r tjäufig öorgejc^t: Die

Ärijrolerigbßiten, bie fr Ijofft letrtji übcrrainben j« können. Da mein iBruber

gUnbte abreifen jn mülTen. 2n bie ^ontroDerfe, raieniel iHDtflenfrfjaft nnb

rateolel $)ljiloropijte w geraten \zU ^zra ^Im bcr ^cranroarfjfenben ^ugenb

eininüerieibcn, brandjt man nidjt einjngetjen (®rcnäboten).

ebenjo Reifet t§ munbartlic^: Was idi öorjjer nit ^ab gfelje gl)att (^?äl»

äif(|; S3ara(i); WDömmer be^ tjätt wiffe henne itht>.); unb jogor: Denn hau (Öe-

fdjäfi fognt l|i gegangen (3to}egger); ügl. oi)b. der in Sion ward giboran (Xat).

b) ?lud) menn öon bem 58erb eine 33efttmmung abfängt, bie

begrifflich ntc^t gerabe unumgänglt^ nötig iU, !ann ber kleben-

faö — öor aUem in ber llmg'angsfpracf)e — eine freiere SSortfoIge

erhalten: e§ braucht bann bie ßeitroortöform ntc^t gan§ an t)a^ ©nbc

5U treten, fonbcrn fie !ann üor btefe 93eftimmnng rüden: Jllg idj tljn

hann roieberfalj in feiuem 0Blenb. HDenn er nodj geftern abgeretft

märe mit bem iladjtjng, Denn ber Sd)em meljr (IBmbnttk auf fie

morijcn Uonnte als bas Wt\m (Seff).

®ie)e grei^eit benu^t man f)äufig ha, Wo fid) on bie ermähnte

S5efttmmung nod) ein S^ebenfa^ anfd)lief;t ober roo in einem glieber«

reichen Sa^e ein gemiffer Sec^fel im 'Ion toün)d)engn)ert ift: tIBtnen

(I^rnnbrali, ber um fo bebentungsnoiler mar jn einer Bett» ab nodj

in ben mei|ten Staaten mit katljoUr£l)em CIDberljanpte bie ;2lnber8-

gläubigen auf bag ängerpte bebrängt ober ans bem ianbe nertrieben

mürben (g. o. stoppen). Dir mifTen, roie innig fie, o^ne jemals bie

d&renjen ju überfdjreiten, bie and^ für jene flöljen ber l^nterfdjieb

bes ®efd)le4)tes fe|t|lellt Anteil genommen ijat an allen großen

ßegebenljeiten, — mie iebenbig fie immer erfüllt mar non hm eroig

Ijerrlidjen ßilbem bes ^edjts nnb ber ^\}xz (Sc^leiermac^er). Bas

^eUbnnkel, melr^es überall (lattfinbet, mo tiefe ber ÜBmpfinbmtg

tmb äugere fßefdjränkttng gegennbergefteUt roirb einer roetten Äns-

fu^t in eine Delt t)oü ^Ora^t nnb iFarbenglanj, noU non d^eignifTen

unb taten (SSitmar). Die M)al|l ber C^öre roerbe ud in Bukunft

babur£^ entfprerljenber |u geltalten futlien, bog idj eine Sammlung

neranitalten merbe fämtlidjer ^olkslieber, bie in Dentfrt^lanb,

(ft^erreidj unb ber S^meif gefdjrieben, gefungen unb bekannt fmb

(^nfprac^e be§ Äaifer^ in Söie^baben).

?tu(^ boS ^al feinen Oninb in munbartlit^cn unb altbcutj«^en SJer-

^ältniffen. ©8 Reifet munbartltd^: Die tonfenb unb toufenb Ättjneegröbcr, bie
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gtroB\m (tnb pütfitjen um wib öem )£)atßrlanbe (JRofegöer); Da| irtj fort humm
btn uff mit €(m|l£i (Jj^öla.; SBarad); altbeutfd^: Waxib ber ^err raoUt retten

In einen Ätreü (Sieben »cife SWeiftcr, Slnfong bc3 15. Sa()r^unbcrtö); ötinlic^ a^b.
tha? ih beginne rediön). SSgl. 300.

II. ^le Stellung öcr anbcrcn, ntr^töcraolcn Xcllc Oeö (»ft^cö.

296. ©ruiiDreöCl t>er ^oronfteüunö. %n ber €))i^e beg

@a^e8 fte^t regelmäßig bte Söejetd^nung für bie S^orftellung, bic

unferem biö^ertgen ®ebanfen!rei§ am näif)ften liegt, mag fic

nun burd^ boS 35orau§gel^enbe fc^on gegeben unb üorbereitet fein ober

ftc§ aU tDxdjÜQ öorbrängen. ^iefe öejeid^nung fann ebenfogut (£r*

gönjung fein niie Subjeft: Hur raentge (btnigc JDfabe jtßljen fitün

burdj bie ®bene unb an hzn ßn-gen jrinauf, unb burt^ bie tiefe

® in famkett Ijört man nur bas ©eiäute ber fdjnierbelabenen ßamde
(9)?ültfe). S|l es etwa -ber S^eufel? benkt er; nor tljm fürt^tet hk
üHntter (idj fo felyr (3Silmar). Braei Innungen, bte üe^ger unb
Deinfdjrüter, Ijatten fidi Ijergebradjtermagen niteber fo poftiert, bag
einer non betben biefer ungeljeure ßraten jutei) roerbcn mngte
(®oet^e, ^. n. SB.), ©ort in ber CBinfamkeit treten [mei 6erge fo

nalfe aneinanber Ijeran, iaf fulj jratfdjen iljnen eine anmutige

Sdjlndjt nidjt burdf Auglyöljlung ber (!Brbe, fonbem burdj über-

Ijängenbe felfen bilbet (3B. §tx^).

Sm ©runbc liegen olfo jttjci fic^ w ib er fprcd^cnbcSteffungägetoolÖnl^cttett

öor, bie öon ber ©efit^ISIagc beä fRcbenben abhängen. S)ic rul^tge 3)arptcßnng,

\>it üBeraengen xoiU, ge^t öon bem S3efonnten au§ unb öcrfc^tebt boö 9?euc unb
SBid^tigc biä an§ (£nbe: Knb plöi?Udj ftanb nox bem f;ljrone bas i)ä||lidre fiamcl
(Sefftng); ©te firaft muß fidj btlben laden burrir bie ^ulbgöttlnnen (Schiller);

»gl. m^b. ouch wart in da ze hove gegeben in alle wls ein wun sch-
ieben. ®ie lebhafte ^arftettung bagegcn, ber ftd^ haS SBi(^tig|lc am flärfften

unb e^cften aufbrängt, fc^iebt biefcä SSic^tige on ben 9Infang unb löfet baS S3e'

fannte erft jur ©rlöuterung, aU eine 9lrt «Rac^trag, hinten nachfolgen; man
öerglcit^e folgenbe 3"tinig«fd^irbcning beä ^ronffurter ©cjangttjcttftreitg: ©er
geftrtge QTag nerltef auf bas glanpoUHe. Das fetter kann ntdit betfer fein

unb tjebt nlrtjt menig bte Stimmung. iPortgefe^t laufen (Irtraiiigc nitt Sangem
unb (E)äften etn unb prjen ftdr glßtdj tu ben ©rubel auf ben Strafen, ©er
^Derketjr titelt bis In bte iMorgenllunben an, unb oft genug konnte man norlj

fpät frötjlttlje ffteber nemetrmen. ©aa €atrerpaar jetgt etn lelpr großes 5nter-

effe an ben ®ei äugen unb tjat ftdj roteberijolt über ben hunftooUen a^ernng mn-
gerprodien iDerfrtjlebene 3luß|etilinungcnrtnb gellem nom datier erteilt roorben.

i8et ben Sängern ijaTfiljt fröljlitlje Stimmung, lilur über ein« klagen |te feljr,

unb baa (tnb bte ff^let^ten (auartiere, bte nerfrfjtebene iöeretne ertralten Ijaben.

3n bte Ter fieftetrung ^äite etmaa beffer georgt merben können. 4laxt|bem

bte Celflungen ber einielnen Vereine tu ben Bettungen nerlf^tebentitdi mm
fdion beurteUt morben |tnb, Ijat bte» bei ben Sängern ntelfadj ütit^ftimmungeii

Ijeroirgerufen. ©o r)ei§t eä and^ bei Stofegger ^albmnnbartlid): flolyapfeN
mofi Irntt tdi etuen vertitfdiafen (rntcn. Äönnen tut er allf9.
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tiui bicfet ttüöentdnen Stegel erüfirt fid^ flBrigeitS ond^ bie gcfamte SBott*

^eHunfl bc8 S)cut|(^en, oud§ bic ©tctfimg bc8 SS er 63. SBit l^abcn nur ju be»

bfixfcn, bafe im groge- unb SBunft^ja^ j. 8., fotoie in bct gona leb^oftcn Sluö-

foge bic ^erbalfionblung boö SBit^tig^c ijl, bafe fic bogegcn fonfl einen gan^

anbeten SScrt ^oben fann.

297. ^ortorgnalimc gctoiffcr Pronomina iin& 9(bUcrMcn. ^a bad ^är«

toort nnb getoiffc ^^artifetn (Umftnnbewörter) wie l)[ler, ba, bann gewö^nltd^

toorl^ergenannte begriffe wieber aufnehmen, fo fielen fie mit JRed^t meiftend om
«nfong bea @a0e3: So btadije aucji tjier ber Äbgefanbte einen fr^ön gebredifelten

IJokal, mtt JJfefcr gefüllt, ilber bemfe Iben lagen ein $)aar ^anbfdrulje (®oct^e,

®. u. SB.). Änf ber anbcm Seite ber Stobt lag ein äljnlldjer, nnr größerer

(Demelnbeplaij, gieWjfaUs bnrt^ einen iBmnnen nnb burrij norli fd)önere Älnben

ge|lert Dorthin trieb man |n $)ftng|ten bie Si^af^erben (ebb.), ^amm Reifet

t« befonberä Im 9?ebenJQ§: ©fpirln entbetkte bie Äbnjefenljeit -QUbgnnbs, bic

tlir fonft bie filelber m bringen pflegte (SB. §erfe). ^Hod) lange erjä^lten alte

S{t|lefler ans ber Belt bes grollen Königs llpren ^heln, mle Itjnen onitj an

anbem prenglfdjen Beamten bie iJönlttlldjfeelt, Strenge unb QBtrrUrljhelt anfgefaUen

war {&. f^rre^tog). ^efrembcnb flingt bo^er bie SBortfoIge in einem ©aßc ttne:

©er iFrlebe, ber bie ^älfte meiner Untertanen mir entriß, gab nns feine

Segnungen nldjt (9lufnif gricbric^ SBil^elmä III.).

Stuä biejem ©runbe ftef|t auc^ haiS 9{efIe£it)))ronomen it>ai xüdbeaflglif^e

fjütmort) eigentlich immer mögli^ft na^c om Stnfong beS SJebenja^eä: öa flt^

bie Hadjrldit nUtit betätigt Ijot. ¥)a fldj berfelbe ber iAuffaffung bea ÜÄlnlfler-

präflbenten angefi^ioffen ijat (S3i§m.).

298. övunörerjcl Der 9iad)ftcUunfl. ®ie nac^gefteUten €a^
teile gUebcrn fic^ nad) bem ^erl^ältiti^, in bem fic ju bem 95erb fielen:

ber für ben ©inn tpid^tigere fte§t lueiter hinten, ber nebenfä^lic^ere,

begrifflich fci^on öorbereitete toeiter uorn. ^ZSenigften^ gilt \>ai für bie

ruhige 2)arfteUung.

3m einj^etneit gUebem fic^ bic üerfd^iebencn ©eftQnbteitc fo:

S3ei einer ^nfammengefel3tcn S3erbaIform ift ta^ ^arti^^ip ober ber

Snfinitiö bQ§ le^te ®üeb: Der fiaifer Ijat Ijeute ben ^eidistag er-

öffnet; ebenfo im eingeleiteten 9fiebenfa0: $ladjbem ber ßaifcr ^eute

bin l^cidjstog eröffnet] Ijatte, €arl mirb b« Anfgobe gefdjneben

Ijaben. üavi Ijat bie Anfgabe fdjretben ialfen. ©onft nehmen biefen

^l^laß bie Umftanbönjörter ein, bie mit bem ßcitwort beinatje §u einem

begriff ücrfc^meljen: 13er 6riefträger (teilte biefem flerrn feinen 6nef
nnoerplglidi jn : ilDenn ber Briefträger biefem flerrn feinen Brief

ttiioerjnglit^ pi]|lellte*

5Bor biefcö Ic^te 9Sort !ommen bic fad^Hd^en (Srgänjungcn
(Dbjefte) im ^Iffufatio ober im ®atiü, unb ^toar treten unter ben

Slftufatiücrgän.^ungen biejenigen mteber hinten an, bie mit bem SSerb

frf)pu g(cicl)fdm ucrroac^fen finD: Die 6nljnenleitung lagt Ijeute keine

iPorptelinng flattjinben. Die Bauern fenben i^r ®b|l meg. ©benfo

mit ©eimort: Die Bauern fenben iljr ®b|t unreif roeg. ^or ben fad^»^
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üAcn eröönguitflcn Mcn bic pcrfönltd^cn, ba^ct m oHem mtc^

bcr ^atiö bcr ^crfon: IDer flauptmaim le^ feinen So^n retten.

Die (Ihlmbttng bringt üjrem Krljeber (bem ®ef*äfte) dW ®eib

ein. Mni erft^eint allen be« irÖ#en £obe0 roörbig. Bei^e nte-

manb einer £fige. ^^^, ^^ ^ .

SGScnn baS ©ubjeft mit ben (Sröänjungcn (Obieften) jufammcn*

fommt, fo fte^t cg öor i^ncn: i^cttte ^at ber firanke fein 6ett »er-

ialTen. (^M ßarl betnem ßmber Stnnben?

Unter ben freieren (SrgSnaunöen jle^cn bie Drtäbejeid^nnnßen too^l ntetjl

hinter ben Seitbeaei^nnnßen, unb hinter bnbni »ieber «e öejHmmi^^^^^^^ ber

«rt nnb aBeije: (Kr bUtbt bte «lortit brangem ©a» ÄW tfl geHern an

feinem <8e|llmtnnn00orte angekonunen. fiarlwteb «J^l^f'^So^^ VnJ^«

ÄAnle tßdjttg lernen mfilTeru lOon nnn an brai^ t* mtt bm ütemben

3lbenb um Äbenb oft bl« m fpäter Stnnbe tn ber 0)affenkammer jn

'mt bei; nötigen (grgSnännßen fd^einen bie freieren ben ^la^ tauj(jCT

sn lönnen: iWan fprengt bie Straßen iia Sommer mit
^'^r^'^^ff.f^

meinem ^aUv abenb« regelmäßig bte Bettung tjor. 3* *f^*^
«VJ^"^

fiaff« naA ®tf4r. «orl trat ^eute rafdl f^tne :Äufgaben gema^ Qö»

bulbete meinen iOater ntr^t lange ouf blefem rutjlgenlJoflcnaS.SWejer).

d^S fommt eben boronf an, »aS üon ben ouägebrüdtcn aSorftcttungen »td^ttger

unbrnaSnebenfSd^lic^erifl: baS ««ebenfä^Ii(^ere ober ©elbftberflftnblic^e

aebt üoran, had ©ntid^eibenbe, »ebeutungäüoUe folgt S)arum fann

man ie nad^ bem ©inn nebeneinonber fagen: Si^ trinke meinen ««ff^« ««^

«IfA (ni4t fpäter), unb: 3dj ktnke natii ©Ifdj meinen Äaffee (ni*t ettta Stofc^-

ttaffcr);
— 2)iefer ©runbfa^ gilt aber auij^ fonft, s. S5. in @ä|en wie: ^ H^

bem ff«l|rer aUe« unb Sdr fage alles bem Celjrer. ^ . , , t .

»otmtgnttftmc gewlffer Pronomina. ®arum ge^t ««^^ «^"^f^^^**'^*

$ranomen iebem onbern betonten Sorte oor (297): 54[ fi^lbe e»

meinem <)atEr. ;ÖllBtn ©tr^tm Ijatte ll^m bl« W beto Aufmerkfamkett g^dJßnW

(S 3f SKetoer). treten mehrere berortige Pronomen aufammcn, fo 1^»*«"

ber OJebrauc^ oft uod^ ber ©cgenb: Sd) oer^etjle es mir ntrtjt, unb: Sitj uer-

heble mir'g nldjt ®lb mlr's unb ©Ib's mir. iSrmgc mir fle (©gm.). ®tb

mir es (®. tcllcr). Sdjeltet mlr's nldjt (©gm.), «ud^ had ©ubieft tritt bann

oft aurüct: Sle^ es ber lOater?

299. «nberc 8tuöttttömcn. 9lur ans ©rünbeu be« SGSo^llautg unb ber

»erjläubli(^feit »erben bieje Siegeln mond^mal burd^brod^en. @o »erben

©örter ober SBortgrupben, bie cigentUd^ an baS 6a|enbe rüden fönten, m
glieberreid^en ©ä^cn unb ©a^gefügen öfter gegen bic Siegel oor onbere ©afeteile

flefleUt, »enn baburd^ ber Sufammen^ang beutlicber »irb: ^^^r »erf^at^n

uns OBtntrltl In ba« große, tiödjft einfalle Sefrtonsjlmmer be» »ates imm^
2) unb 3B.). ^tp: »erbet fene (®pfer) lieber bringen für bas löaterlonb, fte

eu?en angeborenen fiöntg, als für einen firemben ^errfdjer (^lufruf ^«^
Silbelmä III.). 0er 3luöenbll& »ar bat^er moglldjpt ungün^lg gewählt für

ben nodpnals gemorijten iDerfurir, gütlldj jmlfr^en ben $)arteten ju »»nnmeüi

(Ulmann, fjranj o. ©icfingen). 3ljr gemlnnenbes unb ^erUlttjes llPeren erobertj

Ihr bie (ßemfiter be» ^Öolkea, üjr Ijodi^erjlger üKut merkte Öemunberung unb

(%tlni|laBmtt«; üjre irrömmlgkett feffelte an ftf bnr fileruß, l^e STeUnalpne <m
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htm ^ofz bec Äolboten ernjorb ilji* eine milttärirdjß Popularität (^äuffer^

S)cutfd^c ®ef(^.). Mnt^r bjer iHotroettblgkeit (!&£fe^B tnnfj es Ttdj fügen tntt allem,

^iDOs brau0 folgt (Sd^Ieiemtac^er). ÄöU idj iljm miiiber folgen hi bemj n3aa

ben iFreunb betrifft, als roag miclj betrifft (ehh.),

93efonbcrä bie jn bcm SScrb öc^örigen trennbaren ^artifeln (UmftanbS»

toörter) »eichen berart ab: Der Äonbmann naljm feine iMü^e tief ab nor bem
Äonbestrerm ober cor ben geleijrten 5uri|ien (6J. f^re^tag). In bem ^adje

lagen nebeneinanber jroei feltfante, beibe mir nnr |u u)ot|lbebannte ©egenftänbe

(Ä. f5r. SKe^er). QBr gab ftd^ einmal »on feiner Sngenb auf riel mit <8lbel-

erklamng ab, in fener Bett religlofer ©rfdjöttening nidjta IXngenjötjnlidieB

(.Ä. fj. 2Rcijer).

t^nlic^ fagt bie «Dlunbart: QBin fäfcxfkaütx £nft|hrom Ijai gerlereü
Bon ben ©letfdjem ^er (afiofeggcr); Dort |letit e», plt Ijodj feinen €opf nnb

lauert (ebb.). Mit is nir ju utel for mel Dinner (SSarad).

300. (^cfr^irfttU(^cö. 2)ie SBortflettung ^ot fi(^ in ben legten Sa^r^unbcrtcn

!aitm geönbert, menn mon btc gewö^nlid^e ungcbunbene 9?ebe be§ äJl^b. jum
Sergleic^ ^eranaic^t. @ö fommcn ha and^ fd^on bie fjormen öor: 1. 6r ist mir
guot aU ©tcHung beä 3lnöfoge:^auptfo^eö ; 2. guot ist ör mir alä Slbart

bobon; 3. ist 6r mir guot aU ©tcHnng beg tJrogeja^eä unb 4. er mir guot ist

aU ©tcttnng beö eingeleiteten S'Jcbenfa^eg. ®od^ iji im einzelnen miebcr bemcrfcnS"

tDcrt, baft 5U ben SBörtern, bie gragefa^fteöung öcriangcn (294, 1 b), im SK^b.

immer ja gcl^ört (ja hörten wir wol da:^) unb in ber Siegel axiäi unde (sin

name was gar erkennelich und hie:; der herre Heinrich).

Snncrl^alb be§ ©a^eä fonnte ber ©enctiü, tuenn er angcmcinc SBcbcutung

l^atte, im SK^b. auä) gmift^en Slrtifel unb ©ubftantiö treten (d§r sänge s meister,

ein schoene? wibes heil, entjprei^enb nf)h. das iSerliner Tageblatt), unb baS

attributioc2lbie!tiö burfte feinem ^aupttoortöor' unb nad^gefteßt merben(347). Sluberc

3frei^eiten in ber ©teüung ber Seifügungen erlaubt, föie im ^f)h. bie 3){d^t!unji,

fo au^ im SK^b. befonbcrS bie epifd^e S)arftellungöart (die Rüedegeres
man, hört der Nibelunges, von Tenen Hörant, ü? Hegelingen Hetele).

2)ie öom ignfinitiö abl^öngigeu ©lieber toerben oft nod^gefteHt (295): dö mohte
ör wol gewinnen liute unde lant. da? solt du niht üf schieben lenger.

— SlnberfcitS aber luerben im ßJegenfa^ äum ^i)h aufommenge^örige Seile

einer ®nippe oft öoneinonber getrennt: da dm hgrze inne swßbt. rlcher

siner mäge wart deheiner mer. die küenen Nibelungen sluoc dös
heldes hant, Schilbunc unde Nibelungen, das fürston milte ü?
Österriche „bcö gürftcn auS Öfterrcid^ greigebtgfeü"

801. 2)ie allgemeine gorm ber ©äje, bie eine ((§Jcfamt')3Sor*

ftellung niiebergibt, iuie fie üorliegt, nennt man bie beja^enbe (af*

firmatiüe): dBr fdjläft l?uljtg! 50?an !ann eine SSorftettung aber

aud^ mit §ilfe i{)re§ (^egenteilö begei^ncn; man braucht bann biefcS

Gegenteil nur gu ncrneinen (negieren): Öfo madjt ntdji Hidjt tut-

rtt^tg! 31^0 5^1101 ^ettöorfteHungen tnö <Bpid fommen, eine ©ubjeftd*

unb eine ^uöfageüorfteHung, jeigt bie Skrneinung an, ha^ fie nic^t

t)crbunben in einer (SJefamtüorfteÜung öorfommen, Juic e^ im bejahen-

ben ^a^ ber %a\l ift (305).
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®tefc ®op|)cIftett ber gorm fiitbet fid^ bei aaeti ©äfeen, toeld^cij

aud^ t^r Sn^alt fein mag, aufeer bei ben STuSfagefö^en bcfonberg bei
ben 5tufforberungen unb ben gragen: OBr kömmt : dk kommt ntrht.

ßomme! : üomm ntrtjt! fiomm|t bu? : €omm|i bu tttri|t?

»eUeutungöloflgfelt ber ^c^ation, ^m bei ben ^TuSrufe*
fögen f)at bie S5erneinung feine eigentliche S3ebeutung me^r; bie be«
ja^enbe unb bie öerneinenbe gorm befagen gan^ bagfelbe: Bas meig
zt (ttidjt) aües! Du ungeftulrf mar ntrt)t bcr O^ang fmB« ©Iiirks!
(^§ümme().

STuc^ in S^ebenfö^en ift bie ißerneinung oft bebeutungSloS:
fo l^eitte in ©ä|en mit el^B, beoor (Sdj gelje ttirtjt fu ßett, z^t idj

mrtft mit meiner :Arbett fertig bin [430, 2]), früher auc^ in iBer:^

glei^unggfä^en (Cetd)ter märe fiz bir \n entbeljren, als fie ea fenem
guten üann ntftjt x% ©oet^e [430, b]), fomie in ©ä^en, bie Oon ge^
ttjiffen 3eittt)örtern abhängig ujaren, toie Ijinbern, fetjleu, leugnen,
jmetfeln, uertjüten, fürdjten n. ä§nl. (tJertfüf es ©ott, jDafi Idr

mdft flUfe bramlje, Xeß). ^ ^

93ci ben Stuärufefö^eu crfMrt fid^ bie ©o^^jel^ett au§ bcr gtocifod^en
^crfunft bicfer ©ebilbe. Wxz »tel roßtlj er! loar im ®runbc ein Sluäbrucf ber
»crtounbcrung mit bcr »ebeutung „(Sr toeiB aUz§"; m\z Diel n)ßl| er nlrljt! ha-
gegen mar eine bcrnjunberte grage, in ber „öiel" im ©inne öon „toenig" ftanb, bie
(lifo fooiel fagen wollte aB „SBic njenig toeife er nid^t" = „@r h)ciB otteS"

S3ei ben 9Je6enfä|en jie^t eä ö^nlid^. (Sin ©a^ hjie QBr ging nlrht
weg, etje er iebem eine irrennbltrfjhpft gefagt ^atte gel^t aurürf auf bie oltc (Bap
»erbtnbung: QBr ging nttljt meg : etre (= „bor^er") tjatte er febem eine ihreunb-
iittjkett geragt. Wogegen fe^t bie f^orm QBr ging nltlit fort, elre er ntdit febem
eine iFreunbltrijkelt gefagt tjatte hit onbere «erbinbung fort: QBr ging ntdjt fort
elje : er ijatte [nänüldi nodjj ntdjt febem eine iFreunblldjbett gefagt.

93et btn Oon getoiffen Sterben abpngtgen ©ä$en fteüt ber negierte Sfug«
htüd eine lofere gorm ber fjügung bar: Sri; leugne, ita^ er gerdreit td bebeutet-
,M leugne bie [folg enbe] 93e^ou|)tung , bo§ er geft^eit ift''; itüj leugne, ha^
ernldrtgefrf|ettl|tbaflegenhjarurfprünglid^: „Sc^ leugne bie [borouggegangene]
»e^au^Jtung, ha^ er gcft^eit fei : er ift nämlic^ nid^t gefd^eit."

Häufungen bon SSemeinungen, bie ftrfi ouf bie 93erbatform be*
jie^en, alfo SBerbinbungen üon ntdjt mit niemanb, nichts, nie ufm.
lieben fic^ in ber Oolfgtümlid)en fomie in ber alteren Sprad^c
nic^t auf: JDas Jbtsputtert itjm niemanb ntdjt {<Bd^iUn).

©0 f)äU eä fd^on m^b luch irret dort niemen niht „@u(ft l^inbert bort
niemanb nid^t" (2)ietrid^§ glnd^t), unb bei Sut^cr: iWan foU beinern «endrler
ntttjls glauben.

B. Sefonbetes.

«) 3)er (Binci^a^ (Xie mntlan^txnni).
302. (Sfieberung. ^ie tufeenmgen l^aben öerfd^iebenen Um*
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fang. Sit jcbem galf aber futb fic je mä) ber ©licberung bcr ö«*

dugertcn SBorftcttungen einteilig ober jtoeiteitig*

<£)ie jtDetteiügen befielen, entfpred^cnb ber ©Ueberung ber (®e*

fanit«)^orfteöungen (286), an^ ^»ei gteicftttjertigen teilen, bem @ub*
jeft unb bem ^räbüat: ©räume : Sdrönme. Der flimb t belli

<öie einteiligen enthalten, öom ©tanbpunft ber jtoeiteiligcn Äufte»

rung (beS toirflic^en „«Sa^eS") auö betrachtet, nur ein ^r&bifat

Seber biefer Xeite !ann ganj t)erfc^tebett gebaut fein. Sn ber

einteiligen Sufeerung !ann ber eine Xeil unb in ber gtoeiteiligen jeber

ber beiben Xeile nur eine Sßorftellung toiebergcben (Sdjabel ;ffortt

— ©er flnnb : bellt), aber auc§ eine ^ei^e mannigfaltig geglieberter

SBorftellungen (DeU^ feltenes %iM be« Bttfalls! — Der bnrdr Me
iettersbmnpt ptark erregte flunb : beute ^eute bte gonje $latl)t him-

hnx&f lämmerltd)). Ober fprac^licö auggebrürft: jeber Xeil !ann au^

nur einem SBorte beftel^en ober an^ einem fünftlic^en SBortgefüge.

SBir betrachten aber junäd^ft nur bic @runboer§öltniffe, alfo ben

Unterfcä^ieb ber einteiligen unb ber jtoeiteiligen Sugerung (ober beg <öa^e0

im eigentlid^en ©inn), unb bei bem smeiteiligen bann bag Sßerpltnig feiner

^eile (©ubjeft unb ^räbüat), bie toir hierauf jerlegen. ^abei bc^anbeln

mir juöörberft ben (Sinjelfa^ unb oerjd^ieben bie öetrad^tung beS

oermicfelteren ©ebilbe«, ber@a^gruppe, auf fpater (409 ff.).

A. 2)ie eltitelUgen ^ttfeerungen,

30B. ^ie einteiligen llufeerungen geben nur eine SSorfteHung

ober eine ein^eitlid^e 5[$orftellunggmaffe mieber. @ie merben gebilbet

bur^ ein Sßort ober eine ein^eitlid^e ^Bortgruppe. S5efonber3 ^mp*
finbungsmörter (Snterjeftionen [94]) unb Slnrufeformen (S[^o!atiüe

[164]), aber auc^ anbere SBörter, bk in erftauntcm, fragenbem ober be*

fe^lenbem Xon geäußert merben, !ommen bafür in53etrad^t, fo j.iö. ©üb*

ftantioe ober «ßartüeln. ^adi) Söunbt (288) finb unter biefen ©ebilben etma

@a|ftücfe (©a^fragmente): ©feil Einerlei! ilinfinn! ©in fc^öner

Sag! ßetnMlnnberl dBln Jlferbl iFener! ^Ijr Srljirm! ©ine

®affe fiaffee! O^eraten! Aufgeflanben! iltrtft ankleben! flUDer

Ijat bidj gefcljlagen?—)i*lar. (?5efegtteteila^l|eit!Dagbtrijber

Äurknrk! S)agegen finb ©a^üertretungen (©o^aquioalente): fal

$letn!iSlit nickten! iFretUr^! tool^l auä) An! <!Bt!, unter Umftänben

au^ Btt ßefeljl! unb Bübfir)txiänUt^l fomic IDater!

B. 2)le atoeltelllgen Äufecrungett (Satje).

304. ©Uebetung. ®ie beftel^en, mie ermähnt, au« ©ubjeft

unb 5ßräbi!at. SBir betrauten jucrft leben SCeil für ft^ bann i^r

gegenfeitigc^ SBer^öltni^.
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a) ^ie »eticutttitQ ooit ^otM^^nf^onb mh -audfage.

305. SScnn jtoei SSorftcfluiiflcn ober 9Sorfteflung«gTu|)pcn mit*

dnonber in einer ©efamtüorfteflung in^ 83en)ufetfein treten, Silbet je»

»eilg bic erfte bie ©runbft^e für bie 5tt)eite. ®iefe (jrunblegcnbc

S^orfteHuug ober SSorfteflunjj^griippe nennt man bog pftjc^ologifci^c

©ubjeft, bic jmeite, bic mit ber erftcn öerfnüpft ift unb bic 9}ci^c

abfc^Iiefet, boö pfl)cl)oto9ifc^c 5ßröbifat.

S)aö ^räbifot bringt babei etgentUc^ allein ha^ 9^eue. ^arum ift

c« fo oft ftorfer betont a(§ ha^ ©ubjeft. S)a$ ©ubjeft fü^rt eö nur
ein; eö crflärt fein ©afein unb gibt ;^u feinem Sn^olt bcn ®runb an.

2)te ]pxaäilidtt Ororm i|l für ha§ SScr^ältni« ber öeibcit ©lieber an fl^

flotij gleid^flültig. SBcnn ein ^nb, um auSaubrücfen, ha^ fein Sater einen $ut
anf bcm Äopfc f)at, ouöruft ?)apa — ijnU fo ifl für e« |)apa ©algegenflanb,
^9nt SluSfoöe. SBenn eä ober ben önt feinet o6»e|cnben Satcrä trgcnbtto er-

blirft unb Quäruft: ^ut — $)apo (?Der ^nt getjört bem |lcqja), fo ifl umgefe^rt
für eg ^nt Sa^eflenftonb «nb Papa 9lu8|ofle.

Sn ber Seife fc^eiben fic^ o«d^ bic beiben ©a|fllieber in folgcnben atuS*

brücfen: ®rflnme — «Sdjänme! OBnbe gnt — alles gnt. ^Mttgefangen — mtt-

geliangcn. i^rfrir gewogt — l|t ^alb gewonnen. QBlnmal — ift helnmaU Da«
^^anbroerh — trat einen golbenen iSoben. HDas ein ^a\nä^m werben will, —
krümmt fidj betietten. Üöelrtj eine IBenbnng — bnrt^ (Dottes ^Fügung, ^rtgens
btc elnfadifle ©efdjtrijte Don ber tlPelt: fleben Sttpretpfe, ber (5mäl|rer oaa-
gcljoben, fein fiPelb für i^n etntrelenb (Ä. ^. SRe^er).

b) «Die ipxattiüdit %oxm der bclhtn (^lieber.

1. Sm ongemeinen.
306. ^fntfiologiftftcö wnb ötommatlfdicö e«öifft unD ^roDltat

5Da§ pfl)d)oIogifc^e ©ubjeft unb baiS pf^d^ologifd)e ^robüat
ftnb, tt)ic bie am Bd)[\ii be§ üor^ergel^enben 5(bfc^nitte§ gegebenen

Söeifpiele geigen, ^eute an feine beftimmte fprad^tic^e gorm gebunben.

Sn früf)erer geit f)atte fic^ aber einmal eine bcrartige gorm für beibc

©lieber ^erauögebilbet. (S« ift hai, ttjag bie gemö^nlic^e ©prad^*
le^re eben aU ©ubjeft unb aU ^röbüat betrad^tet, unb tva^ toir

gum Unterfd^ieb öon ben pft)c§o(ogif^en ©abteilen genauer ben fprae^*
liefen. (ober grammatifc^en) ©a^gegenftanb unb bie fprad^Iid^c (ober

grammatifc^e) 5(u«fage nennen moUen.

©iefe 33ilbungert ^aben aber i§r iBer^öttni^ gum natürlid^cn

©enfen loiebcr gelöft unb merben §eutc öon ber (Sprarf)c bl^ne 9iüdE=»

fic^t auf i^re pft)d^o(ogifc^e S^ertoenbung aU erftarrte ü)?affen toeiter*

gefd^leppt: maS feinor fprac^ürfien ©eftalt nac^ ©a^gegenftanb fein

fottte, ift, natürlich geDac^t, oft §tuöfage, unb umgefe^rt. SBcnn j. ö.
baoon bic 9iebc ift, bog ein |)au^ tjcrfauft merben foH, unb einer

ber Stnroefenben bemerft bagu ©as flans kaufe tdj, fo ift bog Sf^euc,

alfo bic ?lugfagc, in bcm 3Borte t^ enthalten, baS fprac^Iic^ (Sa^
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gcgcnftanb ift, ber ©a^gcgenftonb ober in ben öorauggel^enben SBorten

(Das ^au0 kaufe. Söollte man bie fpradjüd^e gotm mit bem Renten

in ©inüong Bringen, fo müßte man fagen: ^äxtfer Jbe« ^aufe« t|l

mmz WzniQknif hin idj.

^ßOßlft^CiS" (Buftjclt. SOJan ^at früher ober nid^t nur ein j^rad^Iid^cä

(grammatifd^eä) unb ein ^jf^d^oIoöifd^cS ©uBjeft unb ^räbüot «ntcrjd^ieben,

Jonbern and) noä) dnloQx\ä)t§, wnb baruntcrben natürlichen Sxögcr berSScrBol»

^anblung ücrftanben, aud^ in einem poffiöen ©a|e. SBcnn man in einem Qu»

fammen^ang, wo üon bem ©qu einer 93rü(fe bie Siebe njor, fortfuhr „&thaut würbe

bie SBrüie öon ©äfar", fo luor „gebaut" ^j|t)d^oIogifd^e!8 ©ubjelt (®runblage ber

(SefamtborfteKung), „S3rfide" grammatifd^eä (Subjelt, „eöjar" logifd^cö ©ubjcft,

unb baneben ftonben bann bie brei ^töbifate.

®er tlarl^eit tocgen empfiehlt el fid^, bie brei SSegriffc aud^ f|)rod^Iid^ fd^arf

§u fd^eiben. S)ann mu§ man bie 9lu§brüc!c ©ubieft unb «ßräbÜat auf bie

ft)rad^Iid^cn IJormen einfc^rSnfcn. daneben [teilen bie öorbereiteteSSorftcUung

unb hk neue SSorftettung (bo§ frühere „»)f^d^oIogifc^e" 6ubiclt unb ^röbifat) unb

enblid^ ber Kroger ber §anblung (bo§ frühere „logifd^e" ©ubieft).

2. Sm befonberen.

307. ^efamtfubiclt unb enb\tUmoxt, @efamt))räbifat unD

^roblfatöttiort. Sebe gmeiteilige tufeernng, ben eigentlichen @a^,

jerlegt man öon t)ornt)erein refttoö in feine §mei §aupttei(e, and) menn

fie au§ ben üermicfeltften ©ebilben befielen. SBir erhalten fo ein (^e*

jamtfubjeft unb ein ®efamtpräbi!at (ober ©ubjcft unb ^räbüat
fd^lec^tmeg); in biefen beiben ge^t jeber 8a^ junä^ft auf: (Die iFIudjt

ber iäatferltdjen, beren bro^enbe dbegenmart ben ©ntrdjltegungen ber

fränktfdjen if^täbte btsljer Bmang anaetan ^atte, unb has men^djen-

freunbltrlje betragen be» Königs : machten bem Mzi foraotjl als ben

bürgern biefes Greifes üut, fidj ben Srljitiebcn günptig |u bqeugen

(30). Ärieg).

^efte^t ein fold^er §aupttei( nun aber nid^t nur oug einem SBort,

fonbern auö einer Sßortgruppe, fo nennt man ba§ leitenbe ober ^aupU

gtieb ber (gubjeft^gruppe (beö ®efamtfubje!t§) baS eubje!t§mort

(ben (Eubjeft§!ern) unb \>a^ |>auptgUeb ber ^röbifat^gruppe (be§

®cfamtpräbifat§) ha^ ^räbüatömort (ben ^ßräbifatöfern): tleue

ßefen : keljren gut. ®tn btdjter Hebel : beikt bte |iiik iÜPelt.

Sneemittdjcn : i|l taufenbrnal fdjöner als Sfrr. ©aß kleine ^olk

ottf ber ÜBtlenburg in Sadffen : roollte einmal ^or^jeit Ijalten. ^iefe

beiben §auptg(ieber be§ 8a^eg nennen n)ir ben $>auptbeftanb ober

ben ©runbbeftanb. Hu§ ber 3erlegung ber ©cfamtgebilbe, be«

®efamtfubjeft§ unb be§ (^efamtpiöbifat«, geroinnen mir neben ben

bcioen §auptgliebern nodö bie iReb englieber, bie öon biefen ^anpU

gtiebern abt)ängig finb: ben S^ebenbeftanb, bie 9^ebenteilc beg

^a^e«, bie an ber ^a^t bier bi^ fünf finb unb fici^ nad^ ber SBortart
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beg (eitenben (5JIieb§ unterfdjeiben al§ 5(ttribut (mit ber %baxt beg

^röbüatiöen 5lttribut§ [351]) unb Dbjeft, bann aber al0 ^Ibjeftit)*

Beftimmung unb ^artüelbeftimmung.

^anad^ ergibt fid^ bie ^lieberung ber folgenben Darlegungen

uon felbft. Sßir betrauten juerft bie grunblegenben Seftanbteile beg

@o|e^, hierauf bie Sf^ebenbeftanbteite.

I. Sie t^vun'^btßinuhiHit*

308. Die (^runbbeftanbteite crforbern eine breifaci^e @rtt)ägung.

SBir muffen einerfeit^ bie beiben Äerngebilbe muftern, bo§ ©ubjeftö*

tDort unb ba§ ^räbüatömort, anberfeitö ha^ 35er^ältnig ber beiben

^ueinanber erörtern, mo befonberä bie ^ongruen§ mid^tig mirb.

a) ^aö ©ubjeftömovt

309. Smgemeineö. ©emö^nlic^ tüirb ber fpra^tid^e Sa^gegen*

ftanb burc^ ein einselne^ SBort gebilbct, ba0 ©ubjeftömort (ober

ea^gegenflanbömort).

9?un bejeid^nete biefe^, mie gefagt (305), urfprüngtic^ ben Äern

ber ©efamtüorfteflung, bie in baö ^emufetfein be§ @pred)enben trat,

unb bie Urfadie ber ^tusfageüorfteÜung. Snt ®egenfa^ ^ur 5Iu§fage,

bie uon ^aufe aug mo^l roefentlid^ Sigenfd)often, unb jmar über«

»iegenb ^emegung unb ißevänberung au^brücfte unb ba^er üorne^mlic^

eineö ber üblid)ften ß^itmörter tierlangte, gab t>a^ £a^gegenftanbgroort

ttroa^ öleibenbeö, ^efte^enbeö an: eö mufete ein Sluöbruc! für eine

SBefcn^eit, ein Ding, b. f|. ein §auptmort (©ubftantiü) fein ober

toenigftenö ein SBprt, baö alö ^auptmort gebadet unb gebraudjt merben

!onnte, mithin bie. entfprec^enben gormen ber Pronomina, S^umeralia

ober Slbjeftiöe. Da§ ift e^ auc^ ^eute nod^: Die $)£ttfdje knallt.

Cefen bilbd. Man kommt, ^er fprtdjt? Sie rufen. Win kommen
nodj. Der 05ef4ieile|ie gibt naä^, ias ©relle blenbet. $lot nerbla^

ietdjt. Ä ift ber erpte 6u£l||tabe bes Alpljabets. Dagen geromnt.

Um bag ©ubjeh^mort aui^ äufeerlic^ ju fenn^^eidönen, fct)uf bie

(Sprache bafüi einnml au^ eine befonbere gorm, bie fid) big f)eute in

biefer ^Sermenbung erhalten ^at: ben ^Rominatiü (164).

®en SBcrt cineS ©ubftantiöö im 9?ominatiö I;aben ahn anä) anhext SBort-

formen in folgenben ©ä^en: OBtnmcü t(l keinmal. „Kettet" t^ l)te I)rltte $)erfon

beg Stngniars. „Bugunflen" ömrf nlrijt njcgbieüien.

(äenetiüfubjeft. ©citen unb nur in crjtarrten fjformen crfdjeint ber ©cnetiü

aU ©u&ieft: ^ter ifl nnferes iSieibens nit^ iUetecs ffub onsgegangeiu Um
erjien biefer Scif^telc mar urf4)rüngli^ ntrijt ^Qu))tmort (mit ber Sebeutung
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„ni^iS") itnb ©ubjctt, unb nnfzTZB fileiben« ein bobon obi^önfliflcS «ttribut,

fo tote man m^b. §. Sß. fagte: dSs enmac niht gosin „baüon !ann nid^tö fein,

baS fonn nic^t fein''; im atoeiten ifit ÜKelera öon $au|e an« afi^ängig öon einem

ollmS^Iic^ fi&erpifig gen^orbenen 9{ominatit) bie ^IngePclgen ober ehoad

^^nli^em; t)gt. lüie ÜÜeimt fnib onsgegcmgen.

^rfipofitiottaltierbinDung als <S)ub\ctU @^er nnr munbartlid^ ftnb @fi^e

iDie bie ®oet^e|(^en: So leiben non meinen gnten i^erm nnb iFtennben genHI

anfi^blg mit ©e^ern gingen Mn feinen beuten »orbtt Sunöt^fl fagte man
and) ^icr nur etwa: ?Öon bem grauen JJopler l|l nli^ (keines, ulel)jba. ^ann
aber au$: ^on iDsm grauen )Dapler lit nodj ha. ^^nlic^ ift ein @a^ ^n ble

^nnbert |lnb gefallen entfprungcn aiii aScifpiclcn toic Sie maren an ble ^nbert

Snflnltlti mit %n alß ©upicft 3)o6 ferner ber Snfinitio au* oft mit |tt

crft^eint, toenn er ©ubieft ift (Über em|ie ölnge |u lox^en, frtiltht fldj nfa^), ifl

im ©runbe nur bie Ofolge einer SSerroet^jIung jroeier Stuöbrucfämeifen

unb einer baburc^ l^crbdgcfü^rten S5erf(^icbung ber ©Heber, ©obalb man
nömlidö etma ben <Ba^ ffilne «Dolrnung Ift trler frtjroer jn finben, in bem |tt flnben

eigentltd^ öon firmer abl)öngig ift, mit bem glcid^bebeutenben @a| t)crgli(ft ®lne

ÜUJotjnung flnben Ift ^ler fdjmer, in bem QBlne iUJo^nung boä cigentlit^c ©ubjcft

flnben ergänjl, mu§te man Oerfud^t fein, iemeilä ben einen nadö bem SWufter be8

anberen aufaufaffen nnh bann aud^ §u fagen cinerfeitä ffilne WDö^ung Ift fi^roec

flnben, maä ja aud^ toorfommt, anberfeitS ffilne lüflljnung ju ^nben Ift ferner.

Sm Slnft^Iufe aber gerabe on Seifpielc, mit biefcr le^te ©o^ eincS ift, famen

»ieber Söilbungen auf mie bie folgenben: d?« Ift fsi^imeic eine löo^ng jufniben, ®«
eilt nldit eine iHPotpiung ju fuxlicn, dB» T^ltdit fldj nldrt jn ladjen, 3u lotlien fdjtdit

fit^ nl£^. ©0 fann ®oet^e ncbeneinanber fagcn: Sft ea beflTer (Ix^ ju treiben,

tft ea beffer ru^lg bleiben? (Sc^crjtgung).

310* ^ttö ttbocölafete <SubJeftötoort ca. ©ine öcjeid^nung

Befonberd für bad ©ubjeft, bie beinahe feinen Q^ebeutungStn§att me^i fyit,

liegt öor in bem gefd^lec^t^Iafen Pronomen ber 3. ^erfon @ing. e«,

S5iefe§ zs ttjurbe, toie fonft, fo urfprüngtic^ ha gebraucht, too ber

<S|)reci^enbe bie Urfac^e ber im SBerbum mitgeteKten ©rfc^einung nic^t

gcnouer angeben fonnte ober tooDte. 8o finbet cö fid^ ^eute noc^:

1. mit ©ejug auf einen nod^ nid^t genannten, ober aU befannt

öorauggefejten ©egenftanb, ^auptfädilic^ in SScrHnbung mit ben

Serben fein, werben: {Was ift bas?) (f^s tpt eine Man», — (Bas

gtbtbas?) dB« gibt eine ^Pfeife. — ?iber aiid^: (Mzvx^ ba?) 3dj bin e«.

2. in jufölliger SBermenbung bei oielen „perföntic^en" Sterben:

es klopft, klingelt, fdjiegt, raudit, ranfdit, ruft; e« fielet

(treibt) midj in bie fcne; es lägt \id} Ijier leben, es mirb ge-

fdfladjtet @o erflört fic^ aud^ bie SSerbinbung es \}ai ((Db(t), es

gibt (etnctt trockenen Sommer).

^ier toirb ber ©afegegenftanb, ber gan^ gut nö^er genannt »erben fbnnte,

abfid^tlid^ nur aQgemein angebeutet. ^ie ^nmenbung Don man, bie bei einigen

biefer gölle möglich märe (man klingelt, hlopft, ruft), mürbe ben ©afegegen-

^nb f(%on pcrfönlit^ erfd^einen laffen. — S3cmerfen8mert ifl, bo§ man jtoar fagt

iSben klopft es, klingelt es, aber (o^nees) ^ente mirb gef^lai^tet
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3. in ftc^cnbcr SScrBinbung Bei ben fogcnamtten unpcrfön«
Itd^cn Sterben, bte meiftenS eine 9^Qturerfd^einung ober eine (£mto*
finbung Beseic^nen: tsi hmnzvt, fdjtiett, taut, bämmurt,
wvch kalt, Hadjt; t« friert, börflet, ekelt mtdj; es graut,
ajnt mir; e« feljlt, gebrtdjt mir an etwas; es \ft i\jm wohl,
tB XDXxh mir übel u. bgL §ier Blieb ber löegriff be^ ©uBjehS bem
natürlic^n ^nfen unerfennBor.

öei ben SSöttcrn freüi(^, btc feine 9iaturerf($ein«ng Bcjcic^nen, iß bod
»ött(|en e« ^eute mttil nnr bonn nötig, toenn ftc in einem mauptimQi\atmm nnb i^nto fem (Snbflantiö, Monomen ober SlböcrB öorfieraefit- ÖEb friert
ttti^, es \ammett mtdr be» iOoib«, ©onft fep e§, »ie bog in frü6ö:erm ühn^aupt Sitte to«r (316): iFrtert Bndi? iW^ friert; i^Jn ammem
fein; «eitern tränmte mtr; Dor tlrm grant mir; «Janor^ gelft^etblA?
3^r tpt mo^l nnb ani^ mir. S)o(^ Reifet eä: ttloran gebrtxht (fehlt) ««
enxtr? «nb munbartlit^ fagt man anä^: iKtri| friert es.

^ v» y ; *-

4. meine« gormtoort ift es bagegen getoorben in ©äfeen »ie
<fe bran|t ein Ißaf «Jte DomicrtraJL 5luc§ ^ier toar es urftorünülicfi
öoEe« @uBjeftg»ort; ba8 barauffolgcnbe ©uBftantiü toar eine ^ppZ
ptiott, toelc^e bic erfte nnbeftimmte Angabe beö ©a^gegenftanbeS nacfi*
trägltc^ berbcutli^cn foflte, tote e« ^eute ö^nUd^ nod^ ber gott ift in

^^i'^S^f ^ ^"!?^',^^ ^^^^^ ^^ 9^W n)«bBr, meine Mpr
(340. 350). Sn ©eifrielen ©le (|5s freut uitrtr, bein Wlort, ®s ift
ni^g, ujos hn gefagt l^afc ©s ärgert mtrfr, i)af üp: gekommen feib
Knnen nod^ bie Urformen oon SSerbinbungen biefer tlrt öorliegen
toor ^icr bog gefd^Ied^tSlofe es genau gu bem gefc^tec^tglofen eigent*
Itd^en @uBje!te pa^t SIBer oud^ in @5^n mit einem gefÄredötioen
@uBje!tgtport toie OBs ptidjt miilr etne ßiene, dBs fdjmerjt mich meine
fflDunbe Iie6e fi^ bie 5trt ber gügung aur 9?ot noc§ fo au« bem
3ufammen^ang erftären, S)od^ ge^t ha^ nid^t me§r in ben göHen
an, too bog SSerbum hinter es im «ßlural fte§t: ÖBs gelyen ba utele
«cttte Dorbet. |)ier Betoeift ber Umftonb, bog fid§ bog «ßrobifot in
ber Sa^Iform nac§ bem borouffolgenben SuBftantio rietet, üBeraeugenb
btc heutige öebeutunggtofigfeit hi>ä es. 2)oc| ift immerhin Bemerfeng*
tocrt, bog neben bem ^rfönlic^en «ßronomen (tdj, hn^ er fte es
ufto.) es Qudi ^eute no(§ nic^t mögti^ ift, bog man alfo niefit fioen
fann (Bs kam tdr.

' ^ i ö

3)0^ flbrigcng gcrobe bog gefc^lcf^tSIofe «Pronomen in biefer SBeifc
verallgemeinert ttnrbe, fam ba^er, ha% e« eben au(^ in »eaie^nng auf ganje®ä^e gebraucht nnb baburc^ Befonber« häufig tonrbe: QFb ^tmrnt, moe er fart.
OE» t|t [üja^t ba| er tot ift. CBß frent midi, baß bn nw^gegeben ^aft. rflekommt es, baß üp: fi^on fertig ffilb?

ia /«n?v"*^^.? ^v"^
5"0«iöÖ in ber SBortficIIung öom Öe]^aut)tung8fafe abgemitfien

f (294), gtbt ba« oerblafete ©nbieftStoort es ein gnted fiufeerlic^eä SRÜtel ob.
Immer ba, too man hai ^rfibifat8»ort htm ©uBjeft öorange^cn teffen toiH, ben
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g3c^o«t)t«nöäja$ bon bem f5j:agefo| ju fd^eiben (®0 bommtetn Bug, unb:

fiommt ieiti Bug?). 25oci^ fittben fid^ no^ 9tcftc be§ ttltcteti ©tanbcä ber ^ingc,

oor oCem in oolfätümlic^er unb btd^terifd^er 9iebetDeijf: «ornmt etn iDogel ge-

flogen, brennen jroel Wöxfn lirtjtevlotrl (®öfe)* -Salr efai finab' etn ^ßöaletn Uelin

(294,2 mm.), SSieüeit^t aud): $)aff, frfjog ttjn etner t)om €opf ((Sö$), ©rftarrt

iji biefe frühere SSortfoIgc öiellcic^t in iPelßgott Sßegen bcr m«nbartli(|ett

93cijpielc j. a. a. 0.

3um Unterjc^ieb öon bcm eigentlichen (früher „logifd^" genannten, aber

bonn anberä al8 in m^ä^n. 306 üerftonbcnen) ©ubicft, ttad burd^ «n folgcnbe«

©ubftanttö ober einen folgenben ®a^ anSgebrücft toirb, nennt man ha^ htm »cr-

bnm oorau§gcfd^ic!tc ea oft haS unetgentlic^e, ftettöertretenbe, f^rad^lid^ öerblafete

ober grammatiid^c ©ubjeft. 2Bir betrauten e§ olä ein blofeeg fjormwort.

b) ^tt0 ^räDifotötoort

aa) allgemeinem.

311. ®tc SSorfteHuttg ober bic Sßorftellunggmaffe, bie bei bcr

©licberuitg ber ©efamtüorfteaung aU ^lu^fage mit ber ©ubjeüötjor*

fteEung ober -SSorfteHungSmaffe t)er!HÜ|)ft erfc^eint, tarn an fic^ aud^

toieber in ber oerfdiiebenften Sßeife auSgebrüdt toerben: trätime —
Sdjäume- Je geletjrter — je oerkeljrter. Jung genioljnt — alt

getan, gür bie getoö^nli^en Söebürfniffe ^aben fid) aber »ieber^

beftimmte einfädle gormen ^erauSgebilbet, bie immer mieberfel^ren.

®anac^ befielt ha^ ^räbifot gunäcftft nur au§ einem einzigen

SBort, baö entmeber nur für fid^ auftritt (Der Bug fairst, ©er

JFürft ein Verräter!? IDas fl^er qz^äiiaqzxt? Der ba?) ober

leitenbeg ®Iieb einer Sßortgriipjje ift (Der Bug : fä^rt raff^ In

ben ßaljnlöJf ein. Das tinb : liegt krank. Der Mxfi : eht fdrmarier,

f^änblidjer Verräter! ^as fleer : tro^ allem Opfermut gefrtjlagen!).

SSir nennen biefeS SBort be!annttic^ (307) ^räbifatsmort (5luä*

fagemort, «ßräbifatöfern).

5ln ftrf) !ommen alle Sportarten aU $räbi!at§toort üor, @ub*

ftantioe, ^Ibjcftioe, «ßartifein unb SBerben. %m üblid^ften aber

ift barunter unb om eigenartigften ba§ SSerb. @ö ift ha^ ^räbifatg*

toort in ber engften S3ebeutung beg SSorteg unb \)at im ©egenfa| ju

ben anbern SQSortarten, bie aud^ anber§ üern)enbet ttjerben fönnen, nur

ben einen 3mect, bie ^uSfagc ^u bilben (94 c). ®obei beseid^net eg

nod) Oerf^iebene 9iebenbegriffe mit, ujie ha^ seitliche SSer^ältni«

(Slempug), bie (Stimmung beg S^ebenben (SKobug, ^luSfageUjeife) unb

bie örtlid)e S3e5ie^ung beg Xrägerg ber §anblung ju bem 9^ebenben

($erfon): Dtefer üami ft^riftlleUerte. Dauor bemaljre iljn ber

flimmel! Du begreifft has nitl|t.

gür bie gettJö^nlid^c, bie @d^ul||)rad^le^re, ift gerabeju nur ba3 Sautgebübe

ein ©aft, baä eine ficftierte öerbalform cntpit, unb anber3 geartete eracugnijfe

erfennt man nur bonn nod^ oI§ 6a^ on, ttJenn man fic burd^ wißfürlid^e 9In-
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aStr «ntetfc^eiben nur jipif^en einem einfaien iräbtfat bos
nu. m einem 5ßräbifat.»o7t Befielt, „nb lern äufammen!

fi«h^r„\'a ^^
«»" ^'•" ^"^«Wf«"«»"»« no.^ «nbere SBärter abhängig

fmb, tto btt8 «ßräbitot atfo gleic^ eine SBortgruppe ift.

bb) ®ie öerfc^iebenen gotmen be8 ißtäbüatg

1
be Sportart an f.c^ geeignet ift, bie Ornnbfage eine« gSrä"

b.fots oBäugeBen, alfo nic^t Uo% baä SBerb, fonbern an* bie breianbern aBortarten: ©nbftantit., Wbjeltio unb ^artifel (S
tabäwort) ®er Unterfc^ieb ättif<^e« ber einf«.§e„*5ßräbi atl£imb ber äHfammengefe|ten foHte «n8 ^iet eig«itK(^V nic^tT
f^aftigen »e.I bag äufammengefejte <ßräbitat ja eine SBortZwe

LZl 't\ %"c"i' *? *" »«^»nblnng ber SRebenbeffanbteife b^@a|e§ bet bet »ef^mbung ber aSortgm})»)en, fo fifion ju feinem

®egenfa| äu ,§r ge^en »tr anc^ ^ier f(§on turj anf biefe linqe ein

Übun" m^'"'
""' '"""''^f**"^'9 unb tt.iberfpm(^ä»oII biefe befteljenbe

w ^ ®?..»'l«J''«
SBortarten ißräbifatgtoort fein fiSnnen, unb bo iebe

fil „ir«S?r"i
"" ""f^'f" *""" ""'' »^^ ^^«8« einer ©rn^e,

ftnb a^t TOögric^fetten gegeben, nämlic^: 1. %ai SBerb aßein unb
2. bte Sßerbalgruppe; 3. baä ©ubftantiö attein unb 4 bie ©ubftan«».
gruppe; 5 bo8 äbjettiö attein unb 6. bie abjeftibgruppe; 7. bie
SParttfel aHem unb 8. bte SPartitelgruppe. ®a« gormtoort ift b,^bei ni*

alä Sprabttatätoort ober mit anbern SSorten: baä einfaie 5Bräbifat

nj."vV* ?f>f **?.f"s*? *'^''"'"*- ®'* ^ä^'«' We bog einfaie
sprabttat bt&en, fmb tm Ornnbc immer SBoIlwöTter aSörter mii
einem ttäftigen Son (89); unb äWar im einjdnen:

a) ein 58erb: Doa fiinl) meint. «Er arfigte. ffiott banahre
erfiarrt finb: MPeiggott. ®rü| (!J«tt.

^
b) ein ©ubftantiö: ®tn üann tin Dort, träume Sdiäume

J^iFelbUerr.intoerräter! ffir banhen! ®in«„|lerSb«
«m®lnAM«r BufaU! aut« ein« fflPir tnn, m« nnfersÄmt«:
«^1-2^^^ ^^HT.?-^^^ S"*- ä^i"«"»""« ?ttfritbtn? Alle« ftiU.
©Intfeltdj, nier fidj barüber (jinmegfeifen hmtit.

äiittttlin, li« teuliiSs SpriK^e in 0<an,it.ort on
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d) eine ^artücl (Umftanbgwort) : WJer W^ mmanh ^tet?

rmatmg link«, m^ W Keife? Bttfammenkttnll ^ente. m
Htm idr ha, kelp:' ii^ m*t ntelyr furfick. Wit Me 3lrbett, fo te

iohn: aber baneben ou(^:
, < or.. m x

e) ein (Subftanttt) mit sußc^öriöer ?5attxfel: ÄUeB tn Krö-

nung? Htdjts |tt trönbeln? Sie t« toltn? Ilti^8 ober kalte«

ßiot £ag mobem, uja» nnter htm Banb. HDte'0 Sterbenben m
iHtnt, »er mag's ju fagen (UW- ^ .. ^„ ^

f) ein «bJettiD mit ^artifel: HU^s für xingitt! Mes nrte

g) eine^attüel mit einer anbern ^artHel: Alle« mte immer.

WtAt» ffir nmfonlt .^^

»ie erftebicfer^artifelöetbinbttttßen, $r«»)ofittot! nnb ©uBjtantrtJ, tnüBtc maii

(naA bem «6f(^tiitt 398 aScnterftcn) eißctttltc| aI8 bie (Stläutcnttifl einer ^arhW

burA ein ©ubflantiö, mithin aU ^axtiUlQtnppt (unb a« a«ia«imenßeUftte«

%xmiat in »euerem 6inne) anjc^en. «om ©tanb^mnft ber Jaitigen @i)rü£e

aber «nb um »on ber bisherigen Übung ntd^t o^nc 3lot aflsufe^r obitt»et(|ett.

fann man e« bd ber obigen «uffaffung bettcnben laffen.

2. ^aö sufammengefeftte ^täblfat 3)o8 äufammengefette

ggräbitat befte^t ou8 einer SBortgruppe. SBir gießen bafür feine

befonberen ©renjcn unb erfcnnen da Sf^xähxtat nic^t nur bie SSerbal*

aruppe an (Die ®rbe if ranb. ©te ®rbe t|l eine fingel «orl

hat Bahnmelr), foni>cm au(^ bie ©ubftantiögruppe (©ag «apoleon

einer ber grölen iPelblyerren alier Betten, i^ (Aptt metterw fo-

fugeben), bic^lbieftiögruppc (loa« lyapt hu htm, bag buJa bang

nnb angftltrir?) unb bie «ßartüctötuppe, wenn biefe brei mellew^t

avL^ iDcnigcr ^äufig finb. SWit anbern Borten: ha^ aufammengefe^te

^röbifat bcfte^t balb auS einem üerbalen «ßräbitatSmort mit einer

SBcrbalbefHmmung (einer ergangung ober einem Obje!t), balb au«

einem fubftantioif^en «pröbifatgwort mit einer ©ubftantiobcftimmung

(einem ?lttribut), balb au« einem abjcftiöif^en «ßrabitatSmort mit

einer Slbje!Hoertäuterung («bieftiobeftimmung) unb balb au« euiem

unffeftierbaren $räbifat«n)Oirt mit einer ^portifelerlöuterung.

818. t>\t frühere «ttffttffttttg. «iS^er ^ottc man auf bie «ebeutungSfüBe bjtf

«BrfibifatSfemeS großen SBert gelegt unb bcfonbcrS bie %omtn bc« m^oltglolen ^ett»

toorts fetn aU «ebingung eine« iulommengejc^ten ^öbifat« öorou«gcfefet «« fojj«

Bulammenfe^ungen alfo nur Fügungen gelten laffen wie
:

^0»«
®/J^.^, l^f"! 'Jr^n

©rbe Ift eine fiugel. 3)ieje abieftiotjc^cn unb fubftontml^en ^;Uräbtfate Jatte man

attcin ueben bie einfa(3^cn «erben (Der ^unb bellt) gepeilt unb m i^f« ««J
bem gjorgang ber Vertreter ber 5)en!Ie^re (ober ßogif) bie ^formen beS 8etü»orö

fetn fojufogen nur aU SRittel betrachtet, um ben fubftantit)i1(^en ©ubicItSbegriff

mit bem |ubflantioi|c^en ober abieftüji|(^en ^räbifatäbegriff ju öerbtaben, unb

fie borum aut^ fto^ula (©a^banb) genannt. S)ann "«»6te man^ba bie Ropttlo

ein bcbeutitngSIofeS ^ormwort war, folgeri^tig natürlit^ ba8 ©ubflanti» unD
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hai miefttb (ttt ©«ften toie: m QFrDe Ift eine fiugel Sie ®rbe m rnnb) tnttbcm onfi oor^onbcnctt »ottöerö auf eine ©tiifc fleacn (Ole ®rbe arünt) «nb
natflrlK^ em öerbQleö, |«6ftontiöt|(^eö unb abicftiöifc^c« ^räbtfat «ntcrjc&eiben§onb tn^anb bomit nonntcmon bo« f,tcr öeriocnbctcSiomen bcnn oiiASJrßbifota.*nomen ober im einaelnen^räbifotöjubftantiö unb ^räbifatSabieftt»

it„s ®*f"
^y^«« ««« 5°«^ ^iefe ältere «uffaffunö Befam))ft. Unb mit 9?cifitUnb unob^onflig bon t^m ^ottc bie erfte Sluflaae beg öorltegenben mm ]&on

retn filr fit^ fein ijJrobifot buben toie bic onbern «crbo, toenn olfo bte »er-binbnng ©er ^unb ift i„ ben ©ä^en örr itjunb l^ dn ^anotier, der tob «jr^^, anberg oursufaffen i^ aU haS bebenhiiifigDoflcrc Der ^utib britt bonn
!önnen ani^ bie formen bon Iraben für fid, fein ^rSbifat büben, unb toir&.r J"^f";'"röcfe|te3 ^rSbifat anauerfennen in ben ©ä^cn «ari bat
Ba^nmelr, «orl Ijat Dienft; ja bonn ßüt bo« aber quc^ »on no^ einer m^t

bon rein anbere juitonbhc^e »erbo gelleat t^at wie werben, ft^elnen, i.lelben!
10 mu&te man afö ^opula ouä^ franfitioe «erba anerfennen uue madien, tu«

LA« ? J«*^
folßeru^tißeJirflcbniS ber anf ben «er^ältniffen ber alten

©Drachen anTöebanten rrö^mn fiepte toore, ha^ man für bie neueren ©praden

»0 bie fleftierte «crbalrorm feinen boUen SJegriff toieberßibt, fonbem einen
erflänaunggbebfirittöen leeren, »o fie alfo nur gormtoort ttSre

rage au : ^aS bem 3^ominatib tttiß i^, muB ben anbern Äafudformett

Ifril n s'^'!'
^"^

f"^ *^ "^^'^' j« ^"^"'^ «"^ ;öaetne €2d,.er ift .n ber

tlrVf.x ?"* »«*«
»«"5f^ "^'" ^'»^ ©nbftantib unb m «bieftib ie^ bie

Jartifel treten: toie ber ©afe D:e QBrbe Ift mnb, müßten aud^ beiac^tet^bm

w f?^\^^i^V? ^''^' ^^ ^^^ *^ J»J "«^ ««^«* - unter «e?n,^n^b^ über bie ©leu^^eU bon fein unb ^aDen ©emerften - au^ hit ©ö0ecS
fiftAer Ijot ju, Der ßäAer madit |u.

'»«pc *-«

314 3m einaelnen mu|tc man, um bie ergebniffe bed ©efagten iufammen-
lufaffen, nad) ber ®eflalt be« t>a4 ^ormmort ergänaeliben ©liebef folge".
|(^tebenc«rten bcgau|ommengefc6tcn ^räbifatö unterft^eiben-

uebentfÄnnfiftf'' "^'"^"'^ "^'^^ ^'^' «^^"^ ^^^^^ ^-^-»"^^

1. ein SIbieftio; bann ifl hai Scrb

SJ^l^'n""^^.ff'°^^'='^ 0« l,elßt b.rranblg. Der (»eibbeutd gingwtißxm, Da« fijnb hommt offprungrn. Der Curm ße^ aeborpen. Die ^uM
tiegt bfnofi^t. Der «Übel läuft leer. (Bt tut aufgetUaN (bUftr).

eigentlich gehören ^ier^er oudj hk mit fein unb werben unb bem $ortiAib
gebilbeten foß. awiommengefe^tcn gönnen ber Zeitwörter in ©öhen »ic ©r iftgrhommen, Ote Cure wirb anaeRrlrij.n (221. 268. 274a), in gemiffem ©inne
ttud^ formen wie 3^r n)£*öet frfdjeinen, <Dr würöc glaubm (229. 272 f.).

ß) tronfitib: üHar^e boa £a^ nolL Der i-ftrd tut knnb. Die Älaner
marfrt bflß Btomer bunkrl. iMan erarfjtet iljn njfir5ia. ^äji^t bua ©ier tot
3ä) mat\)t mein Unndjt gut iMan kauft bie (^efontienrn Iob.
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^icr^cr gcl^örcn cigcittlid^ aud^ bte mit i^abzn geBUbcten fog. aufammen-

gefegten gformcn beö aielcnben^cittoortä tote 3rf| Ijabe itrn gefi^lagen (211. 268),

5ur 9Jot aud^ bic mit Ijaben äufammengcjefeten f^onnen bc§ sicUofen Beit*

wortä, toie Sttj Ijabe gefiilafen»

2. ein ©ubjlQntio, unb atoar cnttocber .

a) im S^omitiQtiö: ?Pte OBrbe tft etne fiugeL Seht iFrmnb wnrbe ficuf-

maim. CBr Wilbt Solbol. Du lietgt MJüljelm. Dlerea Sitjlff tft ein eitg-

UfdjM (369).

2)er S^ominatio jic^t ^icr, toeil fid^ bag ^röbifatgiubflontio on ha8 ©uBieftS-

toort angcglid^eu f)at (164. 370).

ß) im OJcnetiö: Du biH bes ©obpe, m^tn tft bas iBUb? frij bin njiUrno.

Mzm Solin mar ber iWetnung, bcr Änrtrfjt. ÄUlbe guten iWuteß! Dos ßlnb

i|l jtiller Watnr (®octt)c).

y) im 2)atio: Wem tft bas ßudj? 3^Ues get)öi*t lijm.

8) im 3lt!uJQ«o: Die iÖorftfUung finbet ftott. Der Srt|iUer gibt ttdjt

«ort Ijat Baljnfdjmerjcn. mt ijat (tut) Dicnft?

aSgl. aud^i Dec Solbat fteljt ÖPadje (Soften; 3691. 3721 S(nm.).

.«giertet gehören auä) fjrögungcn mit bcm ^nftnitiö mie ftngen hönnen:

©08 ©inb rottl Trfllflfen. Man föU orbeltpn. Ö5elj Wjlafenl i^elfl ffljleben!

Der Bug bleibt fteljen. ffaß es faljren! 5ßac^ heutiger Sluffoffung iebeufnüä au(^:

^obt ttjr JDein tm Heller liegen?

SSid^tig finb alä fte^enbc SSerbinbungcu bie f^ormcn Srlj tue fdilafen,

btt tuft frijiaf n, mit benen boä SSoIf bie SBilbungen beä Bcitmortä umft^tcibt

(ögl. 263 Slnm.).

SJerortigc Bufommenfc^nugcn werben oft gepuft: Der ^Dater Ijot frtjreiben

mfiffen. Ctie ^Beljörbe Ijat bekannt marijen tafTen moUen. Die dauern Ijatten

Ijeifen frijieben foUen.

3. eine <|5ortifeI (ein Umftanbäioort): 3rij btn Ijier. ^ÖDart llpr ba?

Der Bug tft weg. Die Sadje ift anbers. 4Frl^ bleibt oben. Da« 3ptel tft am.

Da» ßudj liegt Ijter. ®uer 4Freunb fteijt ha. Wie Ijelßt hrx7 — Der ß'döm

Ijat |tt. Ofr Ijat ntxljts an. 3ftt) ijabe bas iBitrlj buri^. -(Bringe bie Bettung

herauf.
b) Sollt i^ormwort. 2)q3 ergönsenbe dJIieb ift mit einem Bejonbercn gorm*

mort oerbunben; babei fann eö mieber fein:

1. ein 3(bie!titj; itnb amar fte^t biefeä

a) nad^ einem nic^ttronfititjcn SSerb ober einer gleic^bebeutenben gorm eineg

tronfitiöcn: ffir mar mle toll. Das gilt als gemagt. Dlefer ^lenftlj gilt für

fdjlcdjt. (Die iflPüljl rourbe für ungültig erhlört.)

ß) nad^ einem tranfitioen: ^n nlmmft alles für roaljr. Qölt man blefes

j5plel für erlaubt? Der (J5erid)tstjof falj bie Ädjulb als erroiefen an.

2. ein ©ubftontiö: Du blft rote ein filnb. QFr gebärbjt ftdj VDlt ein

ÖPÜber. Beige bldj als ^elb! Dlefer iMenfdi entpuppte fiäi als ein fttjamlofer

ßftrü.ii'r. — 3ljr fßlb uom ffanb. 4rür roen ift bas? Der iFeinö' mar im

iBearlff (außerftanbe). Sbr [eib |u beiilagen. QBr Ift am hlögften. Der Un-

glüiklidje fd)len »on Sinnen. ifflJlr bleitien an ber Spi^e. Das (ßolb liegt im

iftljein. ffir kommt aus Hanb unb <3anb. -ßarl gilt für einen iOerfrlimenber.

m mup in« <8ett. Qtr geprt in bic Stabt ®u lljm nldjts ju Äelbe. fiarl

ijat ju frijretben. S?gl.: junidjtij, pifrtjanben marijen; jn roilTen tun.

3. eine ^4?aitilci; Sie ift uon Ijier. Ca- mar luie lucg.
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r^
?^^*««®^ ^^ *" ^^^^^ ^^"*" ^^^^ '<^' ä« entfd^eiben, ob in einer fie-

&"*i" SBort0ru))^c ein «erb noäf feine boKe »ebentnng ^at ober ntdbt (QBrtot ©ngltfrlr : ffir lernt fi^ratnimen), fo müBte oud^ oft hit «uffaffunß barfiber
^wanfen, welche ©teflung ein SBort ober eine aSort9nt|)|je im ©aft einnehme
»efonberö fommen in ber ^infid^t in f^roße reflejiöe «erba toie ftA fteilfn.*m Ißlgen, flrij füfjien, femer »erbinbungen eineä «erbä mit einem
attufütio be§ Sn^oltg, tjor aüem toenn bicfer burd^ ein flammüerttonbte«
©ubftontiößebübetift, mieinaBinenC5ang0fI|en, einen €ampf kämpfen, «nb
enblid^ «erbinbungen eineä «erbä mit einem «bicftio toie tot frijlogen, krumm
nnb talrm fdllagen. S)enn aße biefe gögungen fönnte mon alö amei einglicbriac
©o|teiIe ober al§ eine jtoeigliebrige ®mppc anlegen (148). S)ooon ^inge ober
au^ bas Urtetl ob über größere Söortaufammenfteflungen mie ftdi tanb (lelien,
einen guten fiampf kämpfen, bas ipringtn tos ijaben u. bgl.

SBegen biefer ©d^wicrigfeitcn, bog einfod&e SJottoerb, boö aufommengefefetc
präbifQt unb bte au§ minbejicnä ^toei SBottbegriffen befte^enbe «crF-oIgnippe gegen*
fetHg obaugrenaen, empfiehlt e§ \id) überhaupt, biefen ®efit^tgpun!t fotten ju loffen
ober bod^ ba^in einanfdaraufen, bo§ man nur hk äußere SBortaa^l ntaggebenb
fein loBt unb nur ha§ einfache ^räbüat unterfd^eibet pon öem aMfacTmengefefeten,
ouä einer SBortgmppc bcfte^enbcn. 5?onu lann man immer nod^ bie neben
einem SSerb erfc^eincnbcn unb biefeg nä^er beftimmenben SBörter (9iomina,
Svb\tantit)i ober Slbjefttoe, ober ou^ bie «ßorttfcln) «ßröbifottoe ober probifotlü
nennen, roenngleid^ a-S5. ouc^ ein ottributiöeä StbieftiD einigen Slnfprut^ ouf biegleid^c
»eaeid^nung ^ot, fobolb fein fubflontibifc^eg Obcrglieb felbft aum «ßröbifot gebort
tote a. 33. in bem ©o^e: iUelu irreunb befi^t einen fdjönen tberjieljer.

Sluf Ut SaSid^tigfeit ber einaelnen SBörter eineä ©o^eä, ouf i^r ©e»
beutungäöcrl^tlltnig !ommt e§ ja in ber ©rommot« a«nöd^fit nid^t on, fonbem
ouf t^r Sfbl^ongigfeitäöer^ältnig unb bonn ouf i^rc öu^ere gorm.

STuä oU biefen ©riDägungen ^erou§ foffcn mir boS aufammcngefefetc M-
bifot in ber oben ongegebenen 9Crt möglid^fl mett ouf.

m§ einaige 8tu§no^me, bo& eine SBortgruppe oIS cinl^eitlid^ gelten fonn,
fommen hit mit ^aben, fein unb werben gebilbeten^erbolformen in S3etro(^t,
bie ia in ber gflejionare^rc fd^on oI§ einheitlich oufgefoBt »orben finb, olfo
gögungen mie: ©er ^unb ^at gebellt, iOer Bug \ft elngefalrren, Mnfer
yam rolrb bolb bejogen werben.

c) öeaieftunaeti in htt üufeereti (sDrcr^fom jUiiff^en ^uhlctt

aa) ©ie öugere ^Ibgrenjung ber beiben (SJIicbcr.

316. 9?einlid^ gefc^ieben finb «Subjeft unb ^räbifat nur juttjeUen,

fo in ben «eifpielen ©räume - B^änmt. Sdj — banken?
©ettJÖ^niic^ greift ba^ «ßräbüatgnjort in ha^ ©ebiet beg gubje!t§

über. ®o§ ift immer ber gaß, menn in ber ^ugfoge ein ßeitoort
fte^t. ^enn bie ©nbungen be§ ßeitwortg finb an ftd) ja überflüffig

(1); fic ftammen au§ einer Seit, m ber ©afegegenftanb noc^ am 3eit*
toort felbft auggebrüdt mürbe (al^h. ggbames „mir geben"; bgL tat
donamus : franj. nous donnons). greilic^ finb hit gormen ber
einaetncn ^erfonen ^ente fprad)Hf^ nic§t me^r fo ftar! gcfc^teben mic
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früher, wo beinahe für jcbc ^^^erfon in ber ©nja^l unb cbenfo in bcr

SDce^r^a^t eine befonbere gotm übfic^ toax (259). 5{ber auc^ ^eutc

nod) unterfcftcibet man 5. ^. Sdj gebe : bn gibft : er gibt : rott (fit)

geben, tljr gebt (2(»i).

Qntttt^xlU^Mt brd ^erfoitalpronomcnS. 9}cjle bed älteren (^thtawäii,

boß f(^on bie eitbiing be« 3citiüort3 ben gatjflegcnfianb ber ^crjon noc^ bc-

Sei(^uet, finbm [\di ^eute no4 i}äufig, bejonberd in t)oIfdtfimU(i^ec unb btd^tctifc^er

92ebe. Bo tvtrb nid^t auSbrfltfnc^ beaet(!^net bie

1. ^etfon ber einja^I in f^äflen toit: JDanhe, bllte, gemjraeföe, melß,

oerMe, empfieljle mlrti, Ijobe b e (T^re, erlaube mir, fage unb fdjreltie, rolU fage«

(beibeS in enH)fanß86cficintonnflcn). SÄunbortl. (Suäem) ift a« ®. bänk „iäf

benfe*. ^e «uMoffunfl beö Fürworts in ©riefen, ^Qnptjod&Iid^ ©ejd^Qftgbricfen,

t|l Idt bem 18. ^o^röimbert üblic^: feinen fioffer erwarte mit großem iOeclangni

(fieffing in einem 99ricfe).

2. ^erfon: fiomm! unb fo in ollen ö^nlit^en Befehlsformen. 3n £Mtft

mleber iSuTd) nnb QEal (®oet^e) Ibnnte ffiUeß an^ ooI!StfimIi(^ ffir f&li(|l

bn liefen.

3. ^erfon: 3ft \o. 3ft In ©rbnung. ÜÖWj friert (310). ^cnte mlrb

gefdilodjtet. iSprtu^'a, unb weg mar er. mn mir bie ^anb nod| reii^eii

(Urlaub).

1. ^erfon ber SKc^raa^l: ÖOoUen fetjenl Danlien QErjeUenj fk bie

gute iSlelttung ((Sgm).

2. ^erfon* Äommtl unb fo in allen entf>)rc(ftcnbcn a3efe^I8formcn.

3. $erfon: Hennen biöi ben großen Cldjter (®oet^e, ^injon). fangen*»,

nnb bie (Drobgefänge tSnten fort ((^rab im aSujento). galten |n (Dnaben!

(Stabale u. £.).

6^cf((\l(f|tlii4ed: TüS Dcrfanllf^e Pronomen ald (Sn^argcnftanb. ^n ber

älteftcn 3eit waren bie fjfirwörter neben bem abßcttanbclten SSerb überfiflffig,

ba fd)on bie (Inbung bie in S^etrac^t fommenbe ^erfon anzeigte; in ber af^ti»

Seit frcUi* würben fie ft^on red^t ^äupg, unb im 3Rbb. waren fie im att*.

gemeinen f^on ebcnfo unentbe^rlid^ wie im 9l^b. ^od^ gab td auä) 9luSna^men

üon bicfcr Sdegel. 5m 9n|b. fountc in StufforbcningSfSpctt bcr Sa^gegen^anb

fehlen, wenn er burc^ ein fjürwort ber erften ober britten $erfon ^öttc beacic^nct

werben mflffen: nu bi uns will<komen „nun fei er unS wittfommen"; nu
binden üf die hslme „nun Wollen Wir bie ^clrnc aufbinben"; ebcnfo ift ich

entbef>rli(^ neben waßn „i(^ fllaube": si wsen des lihte enbaeren. f^emer

würbe im 16. ^a^r^unbert in »olfgtümlid^er 3iebe ba« Srürwort ber 3. $crfon

oft unterbrücft, wenn bie ^crfon, auf bie eä fi(^ be^og, oor^er fdjon gcnonnt

war; be«wcgen fagt ^anä ©o(^« an einer ©tcHc: ffe meinen, Ijabn l^r ^er{
erqnldtet, unb an einer anbem Stelle in einer Slnrebe: fag an, flnbH nlt . .

.

gut wein? — bl(l \o elenb bort, mein man, bop ult einen pfennlufl.

Unb fpäter wieber ^aben bie ©tfirmer unb oranger hai ^firwort abftc^tlid^ and«

gelaffen ald permeintlic^ed d^i^cn einer Iroftooflen Sprache: iSt(t, IDiitjelm,

untren ober tot? (Senore). ÜQuß l^eut nodi Ipinbert iSlcllru mit blr Ins

iSran bett rUen {iht>.). iSln'a, f)ermann, beln «labe (>Häuber). 'JQabe nun, ai^,

|)l|aofopt|te i^aft) iSln weber Fräulein weber rd)bn (ebb.)

9(u(^ ^k unperfönlii^en Zeitwörter fommen ^ier in IQetrad^. ^efe ^en
im f|§b. Sf fe^ ^u^0 uod^ ^i^t bei fi(^; mlji^, bagegen ifi ed überaQ H burd^*
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gefft^it, tDO ha» Bettoort fon^ ben Sa% eröffnete (S; wundert mich); im
öbrigen ober fe^It tS metfl (mich wundert).

bb) 1)ic Übercinftimmung in ber fprac^Hd^cn gorm (3)ic

Stongruenj).

317. 3»if*en ©ubjeft unb ^äbüat befielt auci§ foitft ein

inntgeg aSer^altniS in ber gorm; eö äufecrt ftc^ borin, bofe ft^ bie

ÄuSfogc in i^rer ©eftalt ftor! nad^ bem ©ubjeft rid^tet. ®ie babur(i^

erhielte ©leic^^eit nennt man ^erförnmUd^ertoeifc toieber Äongrncnj
(164. 318 5(nm. 342. 406). S)ic einjelnen SBortorten toeid^en babci

t)oneinanber ab.

1. ©elm Sclttoort fommt bie 3a^( nnb bie «ßerfon in S3etroc^t

a) S)ie 3ö^Iform, SSenn ber ©o^egenftanb ouä einem einjetncn
©Ott befteft, fo mu6 bo« Setttoort in ber Qa^ immer mit i^m
fibercinftimmen: ©er finabe läuft: ©te finabai laufen, ©n kompi:

3^ hamet
l.@ttmmelnamctt. 9hirtocnnbaä©«fiie!t8toottbic3Jorftcttimö einer 9Rettge

Uid^nä, |(^)oan!t ^eute nod^ bec ®e6raud^. S)en!t man ftc^ bie 3){enge ald g e«

fc^Ioffene Sin^ctt, fo fte^t Ui Beihoort in ber einjo^r. 3)ie|e auffaffung liegt

^e«te meifteng öor, wenn bie SRengebeactc^nung {ha» Äoßeftioroort) allein jie^t: Das
Äeer kämpft. ®ln Da^enb genügt OBlne iHenge t^ gefalUn. :S)enft man f«^ bie

»orgeftcUtc HWaffc aber a\§ eine Siei^e öon ©inaelwef en, |o fic^t hai Beitöort
in ber 9»c^raa^I. 2)ag ift befonberö möglic^^ ttcnn biefc einaetoejen no^ aui*
brürflif^ bur^ einen 3u|ofe (825,2) nö^er bejett^net »erben; ©in ^^nnbort Äol*
baten flnb gefallen. OBtne iMenge «Jagen Pe^en vov ber ®ür. Über bemfelben
lagen ein flaar ^Qanbfitjnlie (®oet^c, 3). n. SB.). %oäi finben fid^ cut^ «uSna§men
naäi Beiben Siid^tungen; mon fagt cinerfeitö ©in -i^unbert jinb gefaüen, «nb fo

fd^eibt anc§ ©oet^e; «)te eine rafenbe ÜÄenge — fiapellen, fitr^en unb flib^
anfallen ((ggmont), unb Sid^tenberg: ffilnc iWcnge oon iFlr^emen bewegen flc^.

ÄnberfeiW ^ört man aber oucb oft: <5tne iSlenge IDagen ^^t oor ber ©ftr.

®in i^aufen jWenfdjin fleljt Dorbet

2. SBortrei^en. ©onj ö^nlid^ Hegen bie »er^SItniffe, »enn baS @ubteftbttr(|

meistere beigcorbncte®ingnamen (6ubftantioc) gebilbet toirb: Äalj nnb Orot
maö^ «Hangen rot (ßleidf unb gleUtj gefeüt (Wj gem. M unb fnng (^01^ nnb ntebrtg)

ffceot fltft, ©alonterie unb |)olttte logt Immer kalt (Seffing). (5b foUte üTeer
anb itavUb ntd^t einem tkwn (SBatt. 2:.). OBljre roorb euöj unb J5leg (©paa.).
Oaß ftt^ ^erj unb Äuge melbe. Sonne unb Änb leudjten. Bmet unb imel flnb

(Ift) oter. Sc^muiti unb ©cfdjmclbe f!nb ntd|t mein (^fauji). «Ple }>aa fealfeta^e

^anhreli^ unb befonbera bie fialferin QEugenle bomala ju tem ^apUe Rauben
(©i3m.). ©0 fd^toonft bie ^a^lform auc^, menn eineä ber ©ubicftSmörter in ber

SKe^taa^I ^e§t: An ber einen Seite ftanb ein ©Ifitj, ein Seffel, metrrfre Stft^le

(Öoet^e). Der Hauptmann unb feine ^exdz ft^luijen fltt) bnrx^. üRarbt unb
Straßen werben ^er (Olode). a)od§ ifi bobci bie Stellung nit^t glei^gültig.

3. SBenn had B<^i^ort nur f^ormtoort ift unb neben i^m in ber ^udfage noc^

ein me^taa^Hge« ^ouptwort fle^t, muB c« immer in ber SKe^raa^l fte^en:

Dos flnb bret iSlork. iUeln alles flnb meine iätnber. J)w flnb feine )8eii^tilmer.

(ß* finb (Snglänber. 0ie\tx nnb Sft;ul;e flnb angefe^ene £ente. IBgl. au^ iHetn
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«Itngang roaxen bie ^Sauernjangen he» benaiijbarten ©örfw anb beffwi |lfarret

(ft. 2r. SWc^cr). S)od^ fagt man oud^: OEiirß fiwne t|i (ober ftnö) jetjn Mccck.
4. S3cnter!cnj8»crt ftnb atitl^ @ö|e tote dEs fallen fi^on gro^e Äegen-

teopfen (310)«

ß) ^ie ^erfon. Sft bag @ii6jeft ein ©ubftantiü ober Pronomen,
fo muß ^a^ ßeittport bamtt aud^ in ber ^erfon übereinftimmen: Ji^

laufe, J3u läufft, (!Br läuft*

fPctfottenmcd^feL »cftc^t ber ©algegcnjitanb aus mehreren «Börtem, bic

berft^icbcncn ^erfoncn angel^ören, fo ift im attgemcincn für bag Setttoort

bic erfie öor ber aweitcn «nb brittcn maBgcbenb, unb bic atöcttc »tebcr öor bct
brtttcn: Ott ttnb Itft (Inb ble ältc|len ^ler. (Bß könnte fa gar fein, ba| U^ tmb
Mafdjo ttna uerflünben (Seffing; bo(J| ögl. 262).

3n bicfcm fJöK tocrben bic ©ubieftitoörter meift nod^ befonberS burd^ bic

gfüttüörtcr rotr «nb lljr jufammengefa§t: Der ha nnb tt^, rotr finb ans QBger

(SBaH. ß.). Ättrij rolr, Wr nnb beln IDatet, pallßK fdjßi« ®age (SB. 2.). ?Dn unb
bein Dater, i^ fetb lange ausgeblieben.

Sttcr c3 fontmcn oud^ gfÄttc bor, too bic ^Reihenfolge ber ^crfoncn nid^t

fo fkcng eingehalten njirb, befonberä wenn baä ^eittoort jioifd^en ben pr*
toörtem fte^t: IDu unb er (hib fa gnte üreunbe. S^ Dermale mldr bagegen, vaxb

er. Du Ijättejl has beffer gemaitrt, unb feber non una. ©o fagt mon auä^ bei einer

(Öcgcnüberficaung: dEm alt ©efe^, nlt^ li^, gebiete blr {^pf).). ®od^ ogl. auc^ 415.

«eltttUilfifteö ^ubjeft. Sft ba§ 9?cIatio^jronomen ©ubjcft unb Beaiel^t

e» fi(^ auf eine erfte obcr.atoeitc ^erfon, fo fd^toanlt bic ^erfon bc8 Beittoortä.

Slm einfat^fien ift eä, bic britte «jjerfon ju fc^cn: 34^ {hn), ber an allem fr^uU)

i|t 3^, ble fUti jur ©etlnatrme bereit erklärt Ijaben. Miäf, ble neben blr fo

klein fü^ fil^lt (Sungfr.). Sie, ber Im ganzen «at ber Selber bejtodjne ^\äfik
(l^en Ijat (®on ÄarloS). ©onft wiebcrl^olt man bo8 perfönlid^e fjürtoort l^intcr

htm relatioen (350) unb fe^t haB SSerb bamtt in ©inflang: Dater unfer, ber bu
btpt fon ^bnmel. DDlr ©oangelificljen, ble mir lelber am ffinbe bor^ nur eine

ilÄtnberljelt unter ber ßeoölkerung unfrer ^elmat jlnb (Ä. %. aKc^cr). Ungc-
»b^nlid^ ttingt cä, menn bic erfie ober atocite $erfon beS ^citmorts o^ne biefcS

gfürtoort angemanbt »irb, mic cä j. S öfter bei t. fjf. SKc^cr öor!ommt (123, 4).

318. n. 2)ttd llöiettlti erf^eint ^eute aU Xeil ber Slugfage neben

guftänbUd^en SBerben toie fein, werben, fdjetnen immer in feiner

^runbfo^m: Der tag {hiz $lad^t, ein Sal|r) ift long. Die Sage
(Üadjk) iperben langer.

©in Überbleibfel aug älterer ßeit ift bie eigentlid^öolfgtümlid^e Siebe*

toeife ©ie Diefe i|l ((leljt) noUer iBlumen (390. 392a), bie ft^ öergleid^t

mit ber fonftigen gügung Zdi bbx's felber (rmunb. feü<feibe, fd^mad^e«

arte ^eutc aum Überbru§ i^äufige ©a^form Die 3lup^nrag mar eine gute,

ble Äuaftottung eine gläJ^enbe, bic übrigen^ aui^ megen i^rcr Umflänblid^feit

bon Kad^teÜ ift, l^at nur ha «crc(|tigunn, wo bic ©ubieftSöorftettung in eine

Be!annteÄlaffc ober (Sattung eingeorbnet toerbcn fott, alfo in einem @ofre
»ic Dtefee Regiment t^ ein preuglfi^ea (nU^t etwa fa^llfi^e» ober bogrlfirw).

3)anim ^ei^t e« eigentli(^ aud^ moj^l Da» l(t etn ©efi^etter (neben: einer nun
ben ©erdjelten) unb munb. (fc^möb.): <B>, Md) bin eine gan? bumme.
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319. ©ttöftontiHe rid^ten ft^ nur bann nad^ bem @ubjc!tgn)ort,
tocnn bicfeg ein lebenbeg Sßefen beaet^nct. Unb gwar ftimmen fie
tn ber Qaf)l immer überein, toenn fie einaelne «perfonen benennen
(iBcrborölTo mar m htnifdjzt Mx% öle ^otiznftanfzn roaxtn
ieutrdrB iFfirlien, em beutfdrw iFörfiengefr^kr^t), im ©efcblec^t
Pd^ften^ nur fo toeit, aU fie für bie Unterfc^eibung ber beiben ®e=
f^tec^ter lebenbige SDo^petformen enüuirfert §aben, fo befonberS hai
jungen gormen auf -er unb -nin (101 a. 119): Sl^r fett ba« Sak
ier ®rbe. üatljtlbe i|! ein kluges üäbdren. iFrtebrtdj ber O^rofe
njor ein preuglf4rer fiötttg; Cutfenjar eine prengirrtje €öntgim 3)a*
gegen: Her erüe ©efe^geber tft bie tloi $y?ac§ ©rimrn ift ferner bie
fia^e ber ietnb ber üäufe unb hh üorgenröte ber ßott be«
tages, unb im Sauft be^au^tet grau SRart^e, fie fei immer ber
©rbnung ^xznnh gemefen. @o fagt man ouc^ Sie rotrb bo^ kein
flarr fem; fie t|l ßürge, dBrbe, unb ä^nlic^eg. ^err unb üeifter
finb in je'ber |>infid^t erftarrt: JDie Gruppen konnten hta Jlufptanbe«
rra^ flerr merben. % «jüben Elemente, »erbet flerri (^ell). Dag
tm Jhcan irerrfttjt unb Ijerrfdjen xm^, hh tätige, inm ÜBrnjerben,
^m dfelralten gerdjajfen, i|l flerr m ^mft (®oet^e). S« foidien
Ängenblirken xft hk ^atmr ileipter (3Biet.).

®c|d^Ic(^t unb So^l ifi erftarrt Bei llarr in ber SRebcnSart OBfnen lum
faxten tjabtn {m Ädrmebwt, ©editier).

«ßid^t unter biefe Siegel fallen notürltt^ <Bä^e wie: Daa fmb meine ^iriiter
m. ©t.), «Das el|ritri)e iWörber fmb, werben birij unter f\äf ntrtjt bulben ((Sm. &.).

©anj ä^ftlid^ fmb btc SBer^öItntffe, m eine anbere gramntatifc^c «cjieBunq

Sr°xS!^*''.iü^.
^^^^ *"** ^" ^^ SRe^raa^r ber göllc bie Äongmenä auf, fo Bei bem

«ttrtBut (326) unb Bei ben ?Uröbifatiben (387. 392 a); mou öerglcid^e Süounaen
unb @ä|e lüie: ©te Königin aBtifatjetlj, üan rrfjlöflt f« tot, ©as iOolli roähUe ßc
|u ^Ibgeorbneten. Sfter cS meid^en göac aB mie: JOie neuen Käufer (342 f.).

©efi^lc^tttil^eö. Sm ©a& tohb mö^renb ber älteren 3eit bie öuBere öe-
aiejung atoif^cn ben öerfd^iebenen ©abteilen, öor allem anjifd^en ©a^öegenftanb

^.^^^r^^l "^^* ^° äiiQ^tm «ernährt wie f^äter. ©0 äunöd^ft ^infit^tli*
beä ©eft^led^tS. ^m SR^b. bringt |äuftg baä natürlid^e ®efd|led^t eineä im
©prac^gefd^Ied^t aBmcid^cnben S93orte3 in ben anbem ©abteilen mieber burd^:Em edel magedin, si wart ein schoene wip; Da? gotes kint, dSr uns er-
loste. Sn neuerer 3eit werben nur nod^ HPelb, iFröuielh unb €lnb fo 6e-
Janbelt, öor aUem im Beaüglic^en fjürwort. ©0 fagt Sut^er: OBr griff bas fltnb
bei ber ^mb unb fprodi |u itjr, unb: ©a lieg ba| iflPelb i^rew firug fteljen:
Scffmg: JDenn bag iFräuiein fe^ fxtron wetg, waa fit |u iWlttag \pz\fm foU;
®oct^e: OBln alte0 iflPetb, bas itjr ^^oi? non Bannen floppelt, ^enea MSbüjai
ip'a, bas mirtebene, bte bu gewäljU lja|t; Slmbt: STilj fuljr In etnem ^olfteinerdien.
Uen li^ gehäuft Ijatte. fjreilid^ wirb biefe Ungleichheit in ber gorm ic&t immer feltener.

©Bcnfo ge^t eSmitber^a^form, BefonberS wenn fioMtiOe inS @|)icl
tommcn; bag ölterc %tut\ä) liefert bafür aa^Ireid^c 93eif^iclc; fo ba3 SÄl^b. ma-
negen gast, die sie ouch ggi-ne sähen, nianoc dögen giiot schämten sich
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vil sSre. alle:; ir gesinde klagete mit ir lieben frouwen. sus yuor die

wSgelöse diet, als in ir gemüete riet.— YolkSr unde fiagene so sSre wüeten
began. Hetele und die sine guoten luft gewan. Diu gr5:;iu viur gemaohet

was. Her JösuS und sin forsten fuoren für ba? und erslnoc dör gar

Unmaßen (Seii^olb t)on SfiegenSburg). <Bo jagt aud^ ®eB. 8ranbt: Ein tayl

gingen; ©cilcr tion Äaüetäfeerg: Mn meütjem ®la|l errdrelnßf nni gefe^en mith

W ©ageiibcn mO) guten Wttäs, etnes ^enfrtren, uxi\> Sut^cr: Das 5)oUt, fu l^reii

0&OÜ \mintn, xotx^ttn n4r -'^nnannen. Daß ijim VDtnb un!> i^eer ge^orfam t|l*

iKnD l)er ®0b mtrb nii^ metfr fein, noi^ ^efi^ret no(tr iSi^merjen loirb ttb^

me^ fein, fr mar Jbel |wel tanfenl). 3« neuerer Bcit »erben aud^ l^tcrfür We
öeifptele jeltener; bod^ fegt ÖJoet^e nid^t nur, wie ertoä^nt (317): W)te eine rafenbe

Äenge . . . fiapeUen, «injen unb filöfter anfallen (egm.), fonbem ouc^: CItn ei^
bentfi^er iMonn kann keinen iFronien leiben« hoiii i^re; HPetne trinkt er gern (^ufi).

A. fiaoemeined.

a) ®o3 SCbl^ängiglcitööcr^öltnig bct ©ruppcntcilc.

320, ©etotöttung unb Unterorl^nttttö. 0lc6cnbenbcibcn®tunb»

bcftanbtcilen liegen in einem @a^c aod^ Siiebcnbeftanbteile öor/

fobolb baS Subjett ober boö ^räbüat auiS einer SBortgruppe ju»

fammengefefet ftnb; eine Sßortgruppe aber ift ber ouS einer SBereinigung

öon SBörtem (ober SBortformen) beftel^enbe fproc^li^e ?tugbru(f für

eine SBerbinbung gufamniengel^öriger ^orfteöungen, in bie eine größere

SBorfteUungemaffe tUn burc§ bie Q^ilbung be« ©a^eg jerlegt »orben

ift (286). S)ie ieile einer fotd^en SBerbinbung fönnen ftci| in boppeltcr

Sßeife jueinanber uer^atten. (Sntweber fte^en fie einanber gleid^, finb

aneinanbergerei^t ober beigeorbnet, tttoa tok in bcn ®ru|)pen

©it nnb tttr, ßtegen ober btjet^eit. Ober bag eine ®Ueb ber SSer*

binbung beftimmt bog anbere nä^r, ift i§m untergeorbnet unb

^öngt oon i^m ab, toie in ben Gruppen: ber klste finabe, JkBtdg.

miiiitim, Uh^ Nrk, mit trem 3ritt0eP beuten. S)ie erfte

5lrt Gruppen i^at O. 33e^ag^el Srweiterung^gruppen genannt, bie

anbere S5eftimmung8gruppen; mit SRürffic^t auf bie (Einteilung ber

6ä^e in <Sa|rei^e unb ©a^gefüge (409) !dnnte man fie ouc^ Sßort*

rei^e unb SSortgefüge nennen. Unb bei ben SSeftimmung^gruppen

nnterfdjeibet man baä abfjängige ober Unterglieb, hai bie nähere

SBeftimmung bilbet, üon bem leitenben (regicrenben) ober Ober*

glieb, bad naiver beftimmt toirb.

b) ®o0 gormoer^ältni« ber (Truppenteile.

Slu^ebrüdt toirb biefe ^oppel^ ber üBeaie^ung auf üerfc^iebene

Sßeife, bur^ äufeete Sl^ittel unb burc^ innere,
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gür bic jctoctKgcn ©eate^unöen bei ®ru^)^)cntcilc fommcn in

©ctrac^t:

a) (Sitbungen bc« abhängigen ®Iiebeg, nnb jiroor entroebcr o^nc

9?üdfi^t ouf bie görm be« (eiteubcn ©liebe«, tüie bei ©oetljeÄ d&0^,

©tnent geljort^en, ^eucö fetdinen (gegenüber neu jeidinen),

ober im ^tnfc^lun baran wie in ben SSenbnngen J)ie betitfc^cn

(Danen, J3ie flerrcn Irjtu. ^iefe ^Ingfcic^ung bet gorm

nennt man Äongruenj (317).

ß> be^onbere gormmörtcr (89) jwifc^en beibcn ©Ucbcm: Z^
nnb hn. ©er €ömg non Preufjen. (!Br jiirbt nor ^nngcr.

Stu(^ ber Strttfcl 0c^öi;t in getoiffcm ©inn ^icr^er, j. ©. in fjßllctt tote

©It «eben be« Oemoftijenca, «uf?t beut fiarl (208).

7) äßcniger wi^tig ift bie Stellung ber ©lieber: Me Mxfim
von ^annoner, fiurijcJTen, ücintngen, $la(Tan- ID^r ^tximx Wi^

(neben; ber Wü^ ber {Berliner) unb

5) bie ^Betonung ber ©lieber: €ontg UPillreim, 3üng Uo-

ianb, OBin ®eil (Debillb, 3n IPof £ntfe, ©as i^ans ba,

iFeöer anmadjen, lledine! (262). ©efonber« le^rreic^ finb l^icr

^oppelformen roic ©in flanfen Büfdjaner nnb ®in fldnfen, Bn-

fdjauer, (|lanben lyernm), ober Ämi^an« ha, unbAm ijausif bü!

2. 2)ic inneren SRlttel.

m^ innere« 3JJitte(, bie ßufammenge^örigteit jmeter begriffe

unb jttjeier SBörter (ober SBortformen) an^uäcigen, bient ^aufig au^

nur i^re öebeutuag (89).

SSiclc 5Cu«brücfc geben an fid^ noc^ feine ooüftänbig ge»

f(]^Io}fenc SSorftellung, fonbern crft in SBerbinbung mit einer an«

beten SBortform. e« finb ha^ Söejei^nungen für Xeilbegriffc, wie

fiopf, ßoben, ^fnnb, beginnen, für SSer^dltnigbegriffe wie

ßrnber, ^crfertiger, angeljörig, befi^en ober für leere öe*

griffe wie befrijaffcn, fi^ betragen. <©ie flehen ben öeäcic^

nungcn für bejie^ung^lofe, üollftdnbige begriffe gegenüber, ttne

Stein, rot, fdilafen.

3u iencn Bcaoflcnen SSeötifföroörtcrn ge^ren gonäe tBortfIcffen wie bie

Äomporatioc imb ©upcrlatioc, bie tiinweifenben «Pronomina, üud^ einjcl-

Pcfienbc erftarrte SBortformcn toic mtdj, lljm, 9lu§brücfe »ie folr^ unbQ()nI.(4l4).

2)ie leBcnbigcn formen einer 9ieif|C, ttie bic Üafuäbcacic^nnngen (©Ifdjea,

©tfdjen), nnb \>it bnrt^fic^tiflen ©ilbungen einzelner gSortflaffen »ic bie Slbfcf-

titje (hönlgUft), ^äbtifrti) fann man öcrjc^iebcn ouffoffen. Snfofem fie mit

einer Snbung öon einer (Srunbform obgeleitct fmb, »irb bei i^nen bic ©e»

jie^ung bnrt^ ein öufeercS SRittcl ouSgebrficft; aI8 fertige (ginaelfotroe«

bagegcn bcacic^ncn fie i^rc Scjic^ung innerlich burt^ i^rc ^cbcutung.



316 ©aglc^re.

3. ^ftufuttg htv mttti

8el^r ^dufig toerben aber ouc^ mehrere ber genannten Tlxüä,

äußere toie innere, gletc^geitig angett)anbt, unb gttjar in tued^felnDer

SBerbinbung: dKn f^rauerfptel Ceffing», dBr beginnt fu ft^ei-

ben» Söefonber^ ^äufig !ommen (Snbung, Sßortftellung unb Xonfatt

jnfammen.
@ef(l^id|t(i(^eS. ^tefe Orfigimg ber SBortgntppen f^at ftd^ tm £aufe beä

legten Sa^rtttujcnbS aiid^ ftorf üeränbert, tocnn and) öicllci^t nid^t fo burd^gteifcnb

toic ber ©d^aö ber iiawtt unb btc ©eftalt ber SBortformen. SScgünftigt ^abeti

btcfe SSerfd^tebimg in ber S3inbung ber ®mpt)cn öor aucm ber lantltd^c SSer*

foll ber (Snbungen unb bie SSermtnberung be§ 93eftonbc3 ber SBort»

formen. 93efonber§ ift in btejer ^infic^t bie B^^liötung ber gormen beg ©cnc*
tiüS (183) mirffam ge»efen, ber fid^ in ber ©injo^I beg Feminina unb betnal^c

überall in ber SWe^rjO^l ja balb ntd^t me^r oon ben anbem fta]vi8 ab^ob. ©ic

CTlct(|tertc \iaS Sluffommen öon ^ra^jofitionalöcrbinbungen (ein ^Oonjer

ans StaSqi) unb tjon einfachen Slebeneinonbcrfügungen <eln ©loa ÖlafTer,

firot effen).

c) 3)ie (Sigenbebeutung ber Untergtieber.

^eben ber gorm unb neben bem. 5lb^angtg!eit§öer]^öItniS, in bem

bie Xeile einer SBortgruppe gueinanber fte^en, ift — befonberö mit

9iü(ffid^t auf gen)iffe SRebenbeftanbteile ber @ä|e (335) unb auf geroiffe

5lrten ber S^ebenfä^e (419) — audj bie (Sigenbebeutung ber Unterglieber

einer ©ruppe gu beachten. ©§ ift mit anbem SQ3orten angugeben,

ob eine Drtöbeftimmung öorliegt (Der ßäfig an ber HPanb, bie

tjier anfäffigen fianfleute), ober eine ßeitbeftimmung (Die Sterbe-

fälle bes Monats iFebruor, ®in brei Wo^tn altes ßälbdien),

ober eine ^eftimmung ber Strt unb Söeife, §. SB. be§ ®runbe0

(dBine fletrat ans Neigung), ber gotge u. bgt. 2)enn ha bicfer

Unterfd^ieb feitl^er einfeitig nur bei ben begriff(id^ nid^t unumgönglidf)

nötigen (Srgänjungen (Das Sd^tff (hranbete bzx Stettin) unb bei

ben entfpredjenben (Srgängung^fä^en gemad^t mürbe (Hom beljerrfd)te

bie WPelt, nadjbem ßartljago erobert mar) unb biefe ©infeitigfeit

5U einer gan§ mangelhaften, fc^iefen S3etrad)tung ber ©ajoerböltniffc

geführt l^at (419), muß man fd^on ber Drbnung unb ber golgerid^tigleit

megen barauf bringen, baß biefe ©c^eibung aud^ fonft überaß burd^*

gefül^rt merbe.

S)onn ftel^en §. SB. aU D r tobe ftimmun gen nebcneinanber:

Der €äfig an ber i)anb (5Ittribut), Der €afig Ifängt an ber IDanb
(Dbjeft ober @rgän§ung). Der an ber ilDanb beftnbltr^e fiöfig

(?lbie!tit)ermeiterung),Der€äfigijangt,mo bisi^er basJFamtlienbtlb

mar (relatioerSrgöngunggfa^), Die Stelle, mo berfiofig ifängt (rcla*

tiöer §(ttributfa^) dagegen finb 3. ^. nad^einanber faufal: Diefe

gute lÖPnre i(l aurir feljr teuer (faufate« ^Ibjeltiöattribut), Dicfe UDore
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tft wegen iljrer (&öte audj felyr teuer (faufale (Srgänjung), iDtefe

luegen tljrer (?5äte fo teure Mlore (faufate ^tbjefttüerläutexung), ©lefe

H)are t(i fo teuer, njetlftegutt|l (faufater Äonjunftionolergänäungg:*

fa^). ©benfo Hegen fid^ S^tbeftirnntungen , eingaben bcr golge uf».

nebeneinanberret^en.

Seber ber öier SJicbenteilc be§ @a^e8 (^(ttrtbut, @r*
göngung, 5(bjefttöerläutening unb ^arttfelerläuterung) unb
jeber S^ebenfaJ muß eben glei^erttjetfe öon brei Seiten be«

ftimmt lüerben: I. nad) ber gorm; 2. naä) ber ^Tb^ängigleit;

3. nad^ feiner (Sigenbebeutung. 2)aburd^ wirb bie 95etrac§tung

nic^t nur ein^eitlirfier, fonbem auc^ einfad^er, aU e8 biö^er üblid) war.

33ei ben S^ebenfä^en §aben Wir ~ Weil e0 §ier am notwenbigften

War — öerfnd^t, biefe breifac^e Setrad^tung fd^arf burdf)5ufü§ren (41 9 ff.).

®enou genommen fann man toic Beim 9Je6enfa^ aiiä) f)kv bie ©igenßebentnng

anjeifac^ gliebeni: 1. nad^ ber ©runbftimmnng bcS ©a^teileö, 2. nad^ feinem

fad^lid^en ;3"ÖöIt. fftaä) ber ©nmbftimmung (291) nnterjrf)eibet man bann
auc^ a) Söe^au^tnng, b) Slufforberung (SBSunjc^ ober S3efet)l), c) grage.
Sn ber SBerbinbung Die QBrkunbtgung nadj feiner Herkunft Beaeid^nete

nadj feimv^ttknn^ ben ^fn^alt ber grogc, inberSBerbinbungbißBumutung,
alie ^Arbeit umfonfl fu tun ber ©a^teü aüß Arbeit umfon(i ju tun eine

Slufforbcrnng; gemö^nlic^ gibt I)ier baä leitenbe SBort fd§on hm SBert be§ ab«

l^ängigcn Sei» an; luo baö nid^t ongbrücflic^ bcr %aU ift, liegt eine einfache

Sc^auptung oor. ©iefe 33e^auptung fann mau aber oielleid^t ol^nc Bwang ber

©infad^^eit mcgen überall annel^men, tro^ aöcr SSejic^nng au^ bie SJcr^ÖItniffc

bcS «»cBcnfa^eä (429).

2)ie Einteilung nac^ bem fad^Iid^eu ^nljalt unterfc^eibet bann in ber oorljer

angebeutetcn Slrt Slngabcn beS Ortö, ber 3eit uju?., entfjjred^eub ben gleid^-

Bcbeutenben ^ni)a\tm bcr S^ZcBenfä^e (430).

®icje bopipelte Einteilung bcr ©abteile loirb nötig burd^ hk 9?üdEfid^t barauf,

ia% man bie SiJeBenjä^e allgemein aU ©abteile faßt. S)enu roaB üon bem au3
einem Sf^cbenfa^ Befte^enben 6a^teil gilt, muft bod^ aud^ üon bem einfad^eu ober

auö einem 9?cBenja^ aBfit^tlid^ oereinfad^ten Oagteil gelten.

B. S^efonbeveö.

321. ^ie SlnOYbttung be§ <5toffeö. ^ei ber ©ngelbetrad^tung

foHen bie ©ruppen mit ungleic^wertigen ©liebem, bie S3eftimmung^s
gruppen (320), benen mit gleichwertigen, beigeorbneten ^liebem, ben

©rweiterungggruppen, öorau^ge^en. ^ie 33eftimmung§gru|)pen

felbft wieber Werben nad^ bem leitenben ©lieb georbnet in ©ubftan-
tiü* unb gürwortögrnppen, in Slbjeftit)* unb SSerbolgruppen. ®a§
Umftanböwort mit feinen abhängigen ©liebem Wirb nadf) ber ßeit*

Wottggmppe befproc^en (395 ff.), unb jebe biefer üier .Hauptabteilungen

jerfäUt wieber in brei Unterabteilungen, je nad^bem ha§> abhängige
©lieb ein (Subftantiö (ober ^^ronomen) ift ober ein 5lbje!tio ober

eine ^Sartifel (llmftanb^wort).
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1. Sic Scftimmuno§grut)))Ctt (SBortgcfügc).

a) ^le 5tocigllebv!gcn ©rutJ^jcn»

A. 2)ie ^uh^tanÜHxuppt (tas «rtriant).

I. ©ie 8ebeutun,ö bcr SBctöinbiingen im allgemeinen.

322. S33enn ein €iibftontiü burc^ irgenb ein onbcrcS SSort

nö^er beftimmt toirb, fo fann bie innere Jöe^ie^ung jroifc^cn i^m unb
bem öon i^m obbangigen ®(ieb ganj toerfdjicbcn fein. €ic toirb ge«

regelt bur^ bie SBebeutung ber bcib^n llugbrürfc, befonbet«

be« crften.

a) Sm cinjelnen ift ju unterfd^eiben (320b), ob ber burd^ haS

erftc ©Heb be^eidinete 53egriff ber (Srgänjung bebürftig ift ober

nic^t ©et bcr (Srgänjungöbebürftigfcit !<inn bcr jittjeite 53cgriff ben

crften nur einfa^ becEen unb ouSfüiren (öie Sdjar bcr £ricgcrl

(Bin ©cnfcl tion iÜDcib. dBin gutes betragen), ober er fann i^n in

einer Slrt ergan^jen (OBin JPfunb irlctfdj. dBln teil oon iFrankrctdr.

Stin ©cgner. ©le fScptrafung ber iPcrbrcdjcr. OBin iÖPoljltatcr te
Armen. Der Hadjfolger ßbmarrk«. dBm Btüik baoon).

S3el SBerbinbung öon JBegriffen^ Oon benen minbeften« ber erftc

tJoIIftönbig ift, cntfte^t eine enblofc SKannigfattigfeit ber SBejic^ungen

(Pas ^amm ©ottcs. Die ^Blumen bcs iFclbcs. Die firant£^e bes

3bgku0. ®ine ßniät mit Stanbbiibent. Der funge flunb).

b) 2(uS bem* ©cfagten geftt teilrocifc fc^on ^croor, bog bcr iBc#

bcutungdumfang bc« leitenben Berte« .burc§ ben ^injutritt bc«

Attribut« öerfc^ieben becinffugt toirb. Oft tt)irb er nid)t oer«

önbcrt: Da« halte (&\s. Das brcnnenbe iFener. Di^ £i\fijt im
HPalTcr. ©cl^r oft toirb er ober l)ercngcrt^ Da« kiaxt ®is. Die

(Kodjter be« flauptmann«. Die £'xfd}z im ilcer. Öine ^elft nadj

Hamburg. @onft ogL nod^ 320 c.

. n. 3)ie gorm ber SerBinbungen.

323. @nfbcruttp. ^a« @u6ftantiü »irb näöer beftimmt burd^

ein anbere« ©ubftontio, bur^ ein Slbj'eftio unb burd) eine ^artitcl
(llmftanbgmort). Wart nennt biefe 3ufa^ mit einem §cr!ömm!ic§en

S^omen ttttributc ober Seifügungen.

a) ^aS eigentUd^e @u6flantib (dB leitenbed ^^lieb.

la. ©ubftantio mit ©ubftantio.

324. (glicbcrung. Gin Subftantiu, ba^ ein anbete« nä^er be*

ftimmt, fann in breifoc^cr gorm angcglicbcrt Jocrben: o^ne ein be*

fonbcrc« fptfad^Uc^e« ©cbilbc (fiönig fiorl), im ©enetio (Si^iller»

ÄJerke) unb mittel« eine« ^ormroort«, befonbcr« einer ^räpofition
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(JDIe fl&xfö: tjon 9ms); fcücncr tft ber cinfacj^c 5)ö«ö ober bcr

«öufotiü.

o) $)ic ©cifüguttg o^itc gormtoort.

aa) S)ic cinfot^e flnfüguiiö (^ie «ppofition, bcr SeifaW.

a25. »ebctttttiiö irnb gotm ber ©tiiWe. S)a« o^ne fett*

ftänbtöe« fiufecre« «Kittel angefügte ©ubftontttj Reifet «ppofition

<ober öeifa^): ©er Maitt MviM. @ie fann bem leitenben ©lieb

öorongel^en ober t^m na4fofgen.

1. 5)te öorgefteltte ^ppofitton ift tnelft ein ©attungSnotne,

ber beit @tonb ober ben 8eruf bejetd^net. ©r frif^t getoö^Uti^ nur

eine belannte SBorftellung nebenher »teber auf unb fte^t barum du(^ nur

im SSorton, meift neben einem (Sigcnnamcn (293, 1): fiöntg fiarL

Uäter ©letrn. flerr St^mtbt ittntter idatur* Dr. iWuller.

mt ßnxa Htbeih» öa» fiontgreldj JOreuge«. Die iProu

©emalrltn. iFriebrtdj SdjtUer. fiarl lugttp. ©estoungen

Hingt Bens Ämmoit, ^erkule« iFriebrtdj (S«opft), g&ae, in

bcnen fic^ bie beiben Xeile gegenfeitig beftimmen.

»aner!en8»ett flnb toegen il^tct abtöet(^enben »etoniittg bie et-

ftarrteti Sufammcntfldungcn i^errgütt «nb bic ine^t mnnbartt. ^dnMörg,

«ftmttthob, ^&n»navT, flän»bampf (fßt bie in anbem ©egenben fmllj

au(| flatt«nftrr ufw. »orfommt). @ic üergleit^en f«^ mit bem glet^faM

muttbartt. «drl Ängnpt (91d. ®. 94).
«^ ^ t *

2. SHe nati^geftcUte ^{ppofition, bie immer i^ren ©tgenton ^at,

bebt eine ©gentümlic^feit no4 noc^tröglic^ aU neu ober wichtig ^eroor:

^flbebranb, ^erlbronb« So^n. Robert, ein Sägerbttr^e.

Des trafen, meine« Ijoljen ^errn, 6rani
»ctbIafetrmb5flgimgentt)iefiorlber(Drflße,«nbn)lgber^Dlerie^nte,

«ob«rt ber ^tnUl 3« i^ncn ip barum au^ bie »etonung zitoai anbei^.

Ute nocä^geftellte «ppofition mufe nac^ bem heutigen ©prac^*

gefüW au(^ ber ameite Xei( einiger 2Bortt)erbinbungcn angcfe^en

mcrben, bie erft in neuefter Seit aufgefommcn finb, unb in benen ba«

SBcr^öItniS ber ^rppopt^on S« ^«"^ ^^^ ^^^ erläuterten SBort freier

iff e« finb baS »cnigcr bie Sufammcnrüdungen wie ISantgin-Ißtttte,

örinj-^ema^l, iFttr|l-«eidjßkan|Ier, ate bic Sufammenfteflungen

eine« ©attungSnamenä mit einem ©gennamen mie HJinill^viuitt Bt«-

maxtk, Äntrog fiant^, irall fiarnadi, Paptrrus ©ber«, bann

iRamenöformen mit angc^öngter Drtgbeseid^nung tmc .'Itpp^-^ct-

ntolb, üfleijer-ßremcn („m, ou« ^Bremen"), Sdjulic-Deltljfilj,

unb cnbliA ^Doppelnamen, mic fte ^auptfarf)li^ in bcr ed)n)eiä unb

in ber Äünftlcrmelt üblic^ finb, mic Ißüacr-lgcS (.§crr SJ^lIer,

ber (Satte ber geborenen l^c^-), ÜÄetjer-Cübke, iÄarie Utemann-

Seebadj,
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3n mand^cn göHen freittd^ !ann bte ^luffaffung oud^ fd^toanfcn,

fo tti »nbungen wie Die ^Fregatte Stein, 5)« ^liia Corelet,
bann aber befonberä bei SSerbinbungen öon SWofe* nnb 50?enge«
bejeidjnungen mit ©toffnamen toie OBtne ^erbe ©f^fen, Btefe
üenge üenfttren, (3Bin iDn^enb ftlberne £öffel, öine
^af\t ©ee, OBtnB üark Ätlber, ®!tte flonbxJoU ;3lfdjB,

^enn l^ier !ann man jebeö ber beiben ©lieber für ha^ befümmenbe
l^alten nnb banacf) in ber ^erbinbung letne flerJbe ©rtjfen entnjeber

eine ^erbe für ben öorgeftellten Seifa^ ober ®^fett für ben nad^*

gefteüten anggeben. ®ie fjeutige Betonung nnb bte Statfa^e, bafe

früher l^inter ben SO?a§* nnb 9}?engebeäeid^nnngen ber ©toffname im
©enettü ftanb (m^b. ein trunc wa^^ers, ober fcfjon bei ©anö <Baä)^

fünfljunbert üark (Doib; 332), fönnte für bie te|tere Hnf*

faffnng fpred^en.

S)od^ gilt biefe S^e^anptnng and^ tiielleid^t für bic alten ^n^
binbungen "vk iSnrg illibetk, je nad^bem ber gufammen^ang ßnrg
iltberk ober ßnrg lliberk oorangfegt. t^nlid^ fte^t eg mit ^err
Ä£^ülje nnb flerr Sdjnlje (flerr Sdfnlje Ijat ba« O^nt gekanft:

flerr Srtjnlje mar ba, nitljt ihrau Sdjnlfe).

326. 35tc Stanjanbruitö Der mn\ipc. J)le »crweitbuttfl bcö %tmm,
9kd^ einer lanbläxifißcn SRegel fott fic^ bic Sl^^jofition, (jleic^öiel o6 öor- ober
nac^gejieat, im Äafuö nad^ bem öon i^r nö^er bcftimmtcn ©uBftontit) rid^tcn.

Xat]ä^liäi toixh biefe Siegel ober gar niit ftreng eingehalten.
a) ®ie öorgeft eilte STppofition toirb nur gebeugt, tocnn fic mit hm Slrtüel

üerfe^cn ift; bonn bleibt nur ein tttoa folgenber Eigenname unöerSnbert, nid^t
iine ^attungSbeaeid^nung: «önig IDiltrelms. fiaifcr llubolfs Ijßtlige
iWadjt. Btt ^ofrat mijmBn (OJoet^e). Scs fiönig« WtUjelm. ^bb
©eneral» oön ßoijen iBrtef (Sigm.). ©es ^errn ^int^ers gegenübet
b£s ^zxxix 4M^ijei% 9Jur njenn gniei SBeifö^e öor^erge^cn, mirb gemö^nlid^
nur ber erftc gebeugt, freilid^ aud^ nur hinter bem Slrtifel: Mtiiii&kan%ltt
5ür|HBtsniarA»i(i£rbt£n|le. Des Hetitr3kanit£r«iFfir|t(Btt) ßlsmarrk.
©«0 iFelbmarfttjaUs ©rafcn Moitkt, dagegen tüirb i^evv f)mie in jebcm
^aU öerßnbert, aud^ o^ne bor^erge]^enben§lrti!cI: ^jerrn Mtyeva. ©ea i^errn
Mtrjex;. ^zxtn llcgicrungarat ^WetjßVß. Des ^errn IDörfi^enben
Mniiti\ 5)ogegen fagt nod^ Scjftng im @in!Iong mit ber affgemeinen 9(JegcI:

•gerr aruften. •Qerr iflPernern, unb ber f)aupt|)aftor ©oeje fd^reibt ^crr
££fftngs(l5emütBDerfarfung:— OTcg bog ^ängt ab Don berignnigfeit ber ©ru^pc.

5lud^ ber na d^ge [teilte 59eifa^ bleibt oft unüeronbert. St^on ©oet^e er-

laubt fid^ 3. SB.: ®raf idj einen inngen ^. an, ein offner ^unge unb De» ^errn
fotrannes »on ^iMebicis, IDater bes i^erjogs dTosrnoß, ©o fagt aud^ S3i3-
mard in einem längeren (So^: So aber lälflt mir iPrankreirij — nur otg ein
Stein in bem Ädjailjrptel ber ^Doltttk, ein Äplel, in roeWjem irtj nur meinem
ßöni(TC unb meinem £anbe ju bienen Öeruf Ijabe, ^tutt liefern bor aUtm
aSüt^ertitel unb SBriefauffd^riften S3eifpiele bcrartig mißlungener gügungen mic:
Won n. $1., orbentlldjBr Profeffor. 3<n ^errn iHttller, ^Porrt^enber
be0 ©efangnereins.
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Sha^töBetetnJtmmung jefet f(^on Beinahe haä «egelmfitige getoXn- Iri «n-
floj«: beg Datums n,te Am ÜKontag, iB„ erp.ir Mal\^xZ man al
tat^b^m JrTeVZV"'"''''

^'"*"'' ''" ''^^" ^"^' obr^r^lo«.

ben erften iWat unb löt. Romae, (in) urbe clarissima JTnb ?ter id

Ä.^rtL^ßs fifhTna
^"|^i^?"«^f''9«^^tß,>r Sonntag, ben (U) er|leSAprtL es ftnb bog alleg «nfofee au einem (Semetnf(^oft)3faM (164)

ffr nni ^'^ÄÜ '^
*^rf

^«,^«««^««8 ««^ atoeifel^aft tt)ie in bem ®afee:

Bett wagWfer CBrr^fitomng nWjta Kngemötrnitdjes (Ä. 5. toer). ®aaX
3fdtte fönncn baä ^cnHge ©d^tponfen mit öemrfcc^t ^oBen

^«««tßc

>.•.
^)/8e»n«Jcnftt)crt ijl aut^ bic gorm ber neueren »crBinbnnaen toieber Hdljrmert etnea PfnuhsJUtin, mit einem fianfenSArrlE^ no«

rttffifxtjMi ©ee, aßer iKlt einer ^erbe fetter ©rtrfen.

fi6^fi^l?L®>f^'^i''^* ""\o^,J.^^ ^"^^^ ^'»Ö^Ö^« auöeftanbenermagcn, toie

Ä?L!«> f ^.'^"öruena (319), bte größte grei^eit, folange nic^t bie »er-

mSn h^f"^s'
i>«| «ngerdmt erfc^einen raffen. 3)a^er Reifet e«: ©le iSÄr

2^ x^^"?'
^^ ^^^^ ^^ ^^* «^«i^« «irer ©Itmt. Hort ranrtbtSTbieT^ ^^J^^l ^^^«^ ""^ «rqnidwng; iber ©er QBlb, T^^vZZsm

(»raut tK m). öBrfütog, rdjönjte Softer be» größten «Jale« (ST
hMtn^h^f/f*'''^ i"''l *"2f

^*^^^^ ^^ «^^«^ ^''* toeggelaffen. ioappen-

?*!.!,; ^*
®«/«»nönt«r bes ^eeree, nnb iFrani, mfi^of rin ^Uürjbnrg,

^ztmhix »lerte, fionlg uon 4FranfereUtr, itarb I610. ?t6er im »ollenöer-

VXni'' ^K'^'''^' i"^' '' ^« ^« ^^9^^ ««^^ OBiirai"trfißu?gln

Lnh <^*""^-
fl"'^"'. f^"*ö*" "^" Ärfrottianb, (De angene In ®nulanb. a)agegen Men mieber aW bie öon ben »erfaffem gemöMten %M ber«ÄS ®*^*^"^"»«r**": «« ?erbrort|ene^iLg/etn^£nV??r«^^^

Sr 5ÄJ* S^ ^"'^'i' ?5i"* "^« ^P^"' ^^« bramattfdjes ©ebtdjt Z
£VÄ^* fliJ" tolü^tngen mit ber eifemen «anb, ein Äi^on^el ta^^ ^^ «ni> iaiorta Stuart, ©rouerrpiel tn fünf Äu^gei

£ iSmWmtß. 5)ie »erbinbungen toie $Jop|t-fi5ntg, JJrintregent
finb ei^ tm öongen Sfa^r^unbert aufgefommen, unb atoar tneUeitfit unter anS-

mLT\^ l^J^^^"^
ÖiamarA, bte Sammlung (Dörrfjen, JDapnru«

^tmi J^l'r ^'^.^^i^^'^r'J^'
^"* «« ^^''' 9ru5b?ucfätoei[en an^eÄen

tote (Die) ÖurgÄiieife, bfe^tabt Frankfurt, iasi ^erjogtnm slmaben
»emerfenötoert ifi oud^, bo§ man für ba« je^t öbV ll^r S^emen

Ä^L^S^iyr^lfrl"^'^"^
""' ^^'"* «iffmanu\o7/aUer.^L":;;:

bb) ^ag §aupttoort im ©enettb (©cnetiöattrtBut).

327. (^tlleltung» gu einem ©ubftantiö ttitt fefo Mufia ein
jtoettes im ©enetib: J)te 3«ar Der Üxuqzx. Der fiöpf%e«

«üttetlitt SHe t»eutf<^ «pcad^e bct Oegentoact 21
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JOferie«, Der ßtnber be« fianfmanttg* Der STraum JDlrarao».

aWan nennt btefeg bann (Scnctiöattrtbut.

328. ^le »ebeutung.

^e SSeste^ungen, bie ft^ ouf biefc Seife stütfd^en jttjci (Scßcn-

ftanbSbeseid^nungen Inüpfen laffen, finb ^ente fe^r monnigfamg;

unb fte finb c« üon jc^er getoefen. ©e^l^alb ^at man and^ feit früher

Seit bag $Bcr^aItnt§ ber bciben ©lieber burc^ Untevfc^eibung mehrerer

beftimmter ®ebraurf)§tt)eifen 5. 58. otS genetivus definitivus (erflärenber

©enetiö), partitivus (Xei(genetit)), possessivus (©efi|genetit)), sub-

iectivus (©ubjeft^genetiö), obiectivus (ObjeftSgenetiü) nnb qualitatis

(Sigenf^aftggenetib) f^ärfer gu erfaffen gefuc^t. 5)ag ift aber nur

im allgemeinen unb nur in ganj groben Umriffen möglid^, toeil bie

©renjen jtoifc^en ben einj^elncn ®ebraud^§!laffen nie feft getoefen finb

unb ft(^ aud^ ^eute no^ forttoä^tcnb ganj in bem Wla^t öerfc^ieben,

aU fid^ bie ©ebeutung ber in SBetrat^t !ommenben Slu^brürfe änbert.

Sm ©runbe pngt jebe berartige Unterf^eibung ab öon ber Söebeutung

beS leitenben ®licb§.

5lfö toic^tigfte Söejie^ungen laffen ft(^ fotgenbe §eröor^eben:

I. »el ©rgattSUttöSbebtttftigfelt be§ erften ®liebe§:

aa) ^er 5tt)eite 55egriff füllt ben erften erft au^ aU genetivus

definitivus ober epexegeticus („erflärenber (SJenetiö"): Die Sdyar ber

firteger. @in Raufen nerroegener d&e fallen. Der iFeljier ber

linnjtfl'ettljctt Das Vergnügen einer^etfe* Der O^enug eines

iÖabe«, Die iParbe be0 ®:obe0. Des fairer» üEafeftät Dts

HPeges dBnge.

ßp) ®er gnjcite 95egriff oerüoltftdnbigt ben erften:

1. ^ann bejeic^net ber erfte »egriff oft einen Steil, ein SRaft

ober eine 9J?enge, ber jtoeite, im ©enetit», ben- (Segenftanb, öon bem

ber lileil ^eröorge^oben toirb: Die iFugc bes $)ferbeß. Die Bdjnetbe

bes Sdjroertcs. (IBiue :2lbteilttng be« ^eere«. Die flalfte

bes Adlers. Das CIBnbe bes Ciebes. Drei feiner Äeute.

Der aUerfr^onlte. Die trone ber frauen. ^ir Ijoben nt^ft

nadrijalliger Äraft genug (»iöm.). ©rftarrt finb Serbinbungen

tt)ie ötel ^efens (madjen), üanns genug, Detbs genug

(Ä. g. 3Ret)er).
^ ^ .^

@§ finb ba§ ato meift götte, bie man früher gu bem Xeil==

genetio (ober partitioen ©cneHo) rechnete. @S gehören ba^in aber

auc^ gugungen mic bie (S>zftaii bes ipferbes, bie ^laue bes

flimmels. ^„ c ^ * r*. 1.

2n Sttcrer 3cit ^attc au(^ nti^t einen bcrartigcn SBcffcntoU nad^ mt ]o

etWtt ftd^ bie n^b. güflnng OE« t^ ^ rnifete» Ä£Ü>en» nli^t (309).
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2 Ober her crftc öegriff Bcsct^nct ein ©crtoonbtfd&aft«*,
greunbfd^aftg=^ ober 2)tcnftt)er§äani«: ^tx ßtnhtx hts fiauf-
montt0. mn ©tener bes d^xafen. Der flerr ber MJelt: aber
aud) ber iPoter bes Ctdjt«, ber ßote be« 4Frteben« u. boL:
ferner QberJDie iPrennbfr^aft bes iFfirpteti, Da« (Dut befner
Atrnen. Sn biefen gätten fanb man frü^ bcn ©cnctiö beg öe«
ftjeg (ober |Joffeffit)cn ®enetiö).

K i'r^'fl^
öe^ören cnblic^ aber aud& bic Benbungcn, in benen

ber ^effenfatt öon einem §a«|)ttDort abhängig ift ha» urförfinaHcb
eine Statigfeit (118) bejeic^nete, olfo einem ^^crbalabfiraft. 3n biefen
perbmbungen ift eine bo^pelte öegie^ung möglic^. (gnttocber ift ber

of^^onil pf^?"ff öegeic^nete «egriff bie Urfac^e (bag ©ubjeft;
225 306) ber in bem erften ©lieb enthaltenen fionblung ober tbr
3ter. 5)anac§ untcrfd^eibet man

^ a ^^

einen ©ubjeftggenetiö: Der träum P^ataos. Dte tot be«
flelöen. Dte iDermalttmg be« i^nrpten, unb

einenDbjeftggenetiü: DtelOerroaltnngbe««attbe«. Dtefibertre-
tmtg be« (Be\z^zs. Der ^erfanb ber «Harem Da« Singen be« Ctebe«

f.«r*
" ^"^"^ ^'^?" ®'*' ''^^ Oöiefööenetto, fami ber SBcffcnfoK ^eutautaoe

i»rr J. ^*vi ^i^"' ""^ff^" Sfüöungctt tote öle Äb^tlfe efne« ßeh&tU
niffes, MBjOorbengiing einer ©efa^r o^ne öcbenfcn als fDradöHAe »er-

«n* >,^1r*'^'".r??J"*"'?*" ^^ '^''^ ^" Bufammen^ang mit bem »etBnoj beutltd^ gefütirt »erben. SBörter toie^^ag, iFuri^t, Älebe fönnen befifiatt

S^?ÄI'^m?r"'"s^^x?'*'^^ »enbungen tote ^ttf

J f!l^*^
Wanb), bte farte Är^ea ber ÜÄenft^en (3R. ©tuart), t« ber^ntt^t be« «errn (©(Ritter) finb ba^er nur 5)t(^tern gemattet

Jn älterer 3ett toar ber ©ebraud^ biefcö ©enetibä ötel freier (332). 3)a-

«r^nh^ri'^^r^i^*
bic^eute „oc^ übltd^en 3ufammen|e|uugen tote ©otte«-

glottben, ÜKenftt^enfurriit, Ätanbeeröxfertdrten.

n. nadi »oübegrlffen. S3ebarf ha» erfte ©Keb begrifflid^ feiner
^gdnäung, fo !ann eg jum jtoeüen an fic^ in mannigfacher öeAiebuna
fielen. 3)oc§ ift ^eutjutage gerabe biefer freiere ©ebrauA febr ein*
gefc^ränft sugunften anbcrer STuSbrurfi^toeifen.

1. parum lägt ftc§ eigentli^ auc^ nur noc§ eine ®ebraudb3todfc
^eröor^cben, nämli^ bie, m ein öefi^ unb eine SCbftammung ober
^er!unft angegeben ioirb: Die Ätabt Daötb«. Da« JOferb be«
J^artrbar«, ®tnfl«Ii be«^Poike«. prenfens^FrlebrlA (filopft).

?1! i'l?
i^tne« flafem ®tne 6erltner Bettung, tl^nlic^ ge'

bad^t tft bie Söejie§ung in ber SBerbinbung mt HPege ber Stabt
bte ^&nm be« ® arten«, Ih llögel be« HPolbe«, bie Jladrt
be« flalbmonb«.

^

2V
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2. Sine ©igcnftlaft »ttb, toic bei bcm lot genetivus qualitatis, ha"

oeacn nur noc^ in jcltencn gattcn axtQtQibtn: etn^fetb etiler Bnrljt,

fifttger iraeUrUl ©lauben» (®gm.), ein S4ilog etnjes ^önlga, bUfe

«»orte ber Bemat; unb fclbft bicjc fönnen teUiDctjc anbete onfgefofet »erben,

^fiufißer ftnb ^ö^ftcng aögemeinere Sln^brüdc ttjic biefer (feber) Art, ber

Art, folt^er (DeftaU, alUr^anb, allerlei, moni^erlei (»o Ul „3lrt" =
altfr. lei, ncufr. loi); aber au^ fte fmb im Orunbc f^on crftarrt Wogegen

finbcn fid^ bei «nferen groBen ©intern ^ti\piät eineä berartigen ©ebrauti^cg nod)

rci(bli(|er: ©tes ^ana be« ®lan|e8 unb ber ^errlliftbelt (©dritter), ©er

Sängllng eblen ©efälrlea» i>«« SdjlafroA et^t fl^lnbifiöen Ätoffi

(ßermann lu 2).). ©efpräi^e ft^lAfalenttjüllenben Sntialta (2Keffiag).

3n ber Snfantnienfe^ung bagcgen ^at fid^ ber ©eneHö ber (gigenjd^oft

e^er erhalten; iHanneemut, ^DerjwetftnngBfeampf, «öa^nflnnBelnfaU

11. äbni. förtnen töenigllenS ^eute jo aufgefaßt »erben.

3. Sn aitbern SSerbinbungen ift ba« SSer^altni« bciber ©liebet

ou^ ^eute noc^ freier, fo in gäUen tüic IDie firantr^e b£0 Sb^kus,

Btn ^elb ber iFeber, bte Sdjlüffel be« ^tmmelretrti«, ber

jCiebitngßpla^ meine« jiPrennbe0. ^ag !ann aber eiiifa^ bic

gorge einer gaitj jungen Übertragung fein, gerabefo tote ettoa llodrt

bei lladjte, iBti4r ber ißüdjer auf ha^ bibltfc^efineiljt ber finet^te

jurürfge^t.

®ie UmganggflJrac^e j[ebenfall§, bic ^ieriergcl^örige bilblxd^e Siebe*

toeifen ioeniger liebt, fennt,.aud^ ttjenn fte h^n ©enetit) no(| annjenbct,

biefen freieren ®ebraucJ) laum.

329. ^le guntu
©teUung. S)cr abhängige (Senetiö jle^t getoö^nlit^ nad^ bcm gnge^örigen

IpantJtniQrt, in gewciperer SJebewcife aber au^ t>or: i)le IIP erHe Äxtfillers,

SttjlUera iHJerke. ©estoungen Hingt Seffingg %üQunQ ©tyn' olle bes 1^an\t§

fiunbfi^oft (SRat^an). ?lu8 ber ftü^er üblid^cren SSorfe^ung erllären fic^ bie

nod^ tjente geictuftgen gügungen h)ie iDolks- nnb 4Förflenrei^te (103,2. 107 b),

aber au(^ (JBtne ©ötttnger HDnrft

330. ©ctonung. S)cr ^an^jtton m^t in beiben pKcn oft auf bem @nb-

glieb ber ©ru^^je; ber Ocnetiü felbft ift bann hai eine Wlal betont, baä anbere äRal

Mt er im SJorton: ©ie «)erbe Affilier«. Äxtiillcra «DIrhe. S)o(l^ fönnen

8. 93. aud^ beibe ©lieber glei(^betont fein (ogl. 293, 1): ©In ©tener be» ©rdfen,

©ea ®rdfen ©iener. grfi^er »ar aut^ ber oorgefteüte ©enctio — minbeften«

iuttjeilen — ftörfer betont aB bo8 burd^ i^n ergangte ©ubftantio; beSwegen ^at

in 3nfammenfe|ungen noc^ baä »eftimmungStoort meijl ben ^au|>tton:

iFrinnbegtjerj, iFrlebenafefl (aber norb- u. ffibb. aud^ fiftrge[r]milMr).

331. 5>lc fVttJ^lit^e gorm einer ttb^öttglgcti ®r«|H)f. §at ba8 ab^ngige

^miptmort felbft »tebcr eine Sl|)po|ition neben fic^ (bie Äebe bea ^errn

iOorfl^enben, fiarla bea ©roßen firtege), fo gelten bic in bcm Slbfd^nitt

über bie Sl^pofition cntroidelten Siegeln (326).

(gehört 8u bem ab^ngigen ^aujjttoort bagcgen nod^ ein tocitere« ^au^t-

toort mü einer ^räpofition batior (Soliam oljne «anb, ber Rattenfänger

non Hameln, fo toirb nur ba« erfie ^aut)ttt)ort oeränbert: ©le »ai^e bea

Äattenfängera oo« ^omeln, iFrlebrii^a mit ber geblffenen Wlange
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f^tWiftt. 5)tefcm OJeBraitd^c folgen auäf bte STbelSnamen, Bei bcnen bet
8ufo^ mit tjon hit |)erhmft bon einer örtltc^lcit Besctd^net: IDte «egterung
«ttbolf» Bon ^ttbebnrg, »nbolfa non ^absburg «egUrnng. Sft baä
»on bagcQcn erjl nad^trögltd^ einem fertigen bürgerlichen 9?Qmcn borgefe^t »orben,
\o »irb ber ganje STuSbrucf am ^nbe gebengt: ©te Arbeiten Joljanne»
»on iWfiUer«, SfoljannBa oon üilllera Arbeiten. 5)aä füi^rt aber oft

p Unautr5glid^!citen, h»etl man a^ifd^en ben bcibcn STrtcn ber Siamcn nic^t
immer fd^arf «nterfc^eiben !ann; ba^cr toerben 9?omen toic ^einrirti msi
filefft, 0tto non fifamarA, ia fogar Wolfram non QBr*enbartr bolb^
ttnb bolb fo gebrandet S)cä^alb m 0. 93c^ag^er cmDfobIcn, immer t^n Stugbrutf
mit bem -0 a« tjerfc^en, ber bem leitenben ^<iu^ttt)ort awttS«^fl ftcl^c,

«nb an fagen bteffleber fofef« nonOHtrijenborff, aberJoFef non dBlr^en-
borff« £teber. ©infod^er toärc aber, immer haS enbftüd fo auäaitacid^nen.

flSmn ein awfammcngcfe^ter SluäbrudE feine befonberc fjorm für ben
SBeffcnfatt ^at, fann er and^ nid^t öon einem ©ubjlantiö abböngig gemad^t
toerbcn; man fagt bal^er ©er ^Börfenneretn bentfäier önr^fjänbler, aber
»cniger gnt, toenn and^ öer^onblidö, löeretn £etpjlger Äntbtränblcr.

SBegcn ber «uSbrüdfc mic ^err nttfere« ©ronb nnb iBobeng Dal
103,1. 161.

^

332.

«cfii^ldÖtUdlicö. 35tefe Stnfögnng beS abl^Sngtgen @uB|lanttbgenetib3 tfl frül^cr
tttd^t fo auf getoiffc «rten ber SJerbinbung cingef(5rSn!t getoefcn toie l^eute; ml^b.
fonntc mon bamit aud^ nod^ freiere ©eaic^ungen auSbrücfen nnb fagen d6r
eren hagel „^agel, ber bie (g^rc bemid^tet" ober ein brünne rotes goldes
„ebi ^anaer aus rotem ®oIb". SSor allem »ar früher ber Jjartitiöe (Senetib
febr beliebt, ber ^cutc oft nur noc^ aU Sufeerlid^e «»eben ein anb er ftellung
erhalten ift. Slbcr für baä ml^b. ein trunc wa??ers, baS nod& a« Sut^erS 3eit
üblid^ ifl, treten fc^on feit ^em 16. ^[a^r^unbcrt gügungen auf toie bie nl^b.

efneiWengeCeute, etneSf^arüäbdien, einkaufen Äanb, etnjifnnb
iFletf*, ein ©u^enb filberne Cöffel. ©d^on ^f(^drt fagt nid^t nur iUfer
neuer ^ufelfen, fonbem aud^ ÖBtlliii Mafi «Pein, unb ^an« ©ad^S iFfinf-
^nnbert Math ©olb. ^n anbcm ^äUtn bringt für ben ©enetib hit
^rfi))ofitionaIberbinbung bor, au ber fd^on früher Äetmc borlagcn; mon fagt
ie|t eben OBtneÄltnge au« Sttt^l, »leletovnunß. ®enetibi|c^ gebUbet toaren
frül^er aud^ n^b. SSenbungen »ic Mtdit« (ßntea (m^b. nihtes guotes), unter
Dielen ©ränen, mit etwa« «leuem.

33ci S)id^tcrn l^at ftd^ bon bem atten ^ebraud^ beS ©enetibS nod^ mand^eä
erl^alten: nlel ©lüxk« fd^reibt SBielanb, bea ©epäAe« unb (DefxlrleppeB
war kein dHnbe ®oet^c (SBal^Iberto ) , mit einem elenben ÄtfiA dbtihts
©dritter ($icc.).

3RttnbttrtUi^eö. 3)tc STOunb arten ^abcn, toie ben Oenetib übcrlööu|)t (183.
378), fo aud^ ben STttributSgcnctib beinahe gana aufgegeben, ©ie brauchen
auger htm erjiarrten ÜKttttergotte» iWat bietleid^t nod^ mt^e eines alten S3cfi§-
genctibS in «uSbrütfen toic btVii iWöHera, fu^a Är^mltte („«ngebörigcn";
183; bgl. sU Bi>-.rnakoM (ponav, elj'^AtSou), fobann JÖatera ^put, Äftücrg €arl
(fd^toSb.), unb Uberbrcibfcl be8 alten XcitgenetibS in »erbinbungen toie ein Stfixfe
«lege, titj Ijabe l^rer bret, unb ftc öbertragen berartige alte ©enetibc wie
©rfinea „©ub^cngrün", 3(^relbe(n)B „©d^reiben", bie iun&m tn negatibcn
®ä|cn berechtigt maren toic in htm fd^riftbeutfd^en ^Qler Ift unferea ßletbena
vAi^ (309), cinfad^ and^ auf fjofttibe ©Ä^e; aber foujl toeuben ftc für ben
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(»enetiü Umfc^reiBuTigen an «nb foßen Bei ©ad^bcßrtffen ©ob Oai^ Dfln htm
^atts, Bei ^erfonenBcacic^ttunflen ^em Mann fein ^an» (339).

cc) ^a§ §aupth)ort im ©attü (^atiöQttrtbut).

333. ©inen ®atiö ^at baS ©ubftantiü nur nac^ ftc^, toenti cg fcIBft

als 3lpHitü)n fte^t: Das fiantontBren, ÖBtn iBan^r etne ia%
S)a8 ift ipol^l mebet bte gotgc einer SSerfc^iebung ber ©Heber,

insofern alö man in einem ©a^e toie ©a0 fiantonteren t|i htm ßaazt

eine l'a|i ben SBemfall nid^t auf ha$ ^eitttjort tft, fonbem auf bad

üoraugge^enbe §auptmort bejog. ©ine ©Eipfe Hegt |ier ebenfotoenig

öor mie bei bem folgenben Slßufatit).

dd) 2)0« ^aupttt)ort im 5l!fufatiü (§ll!ufatit)attribut).

334. Sn lofer gügung tritt auc^ ein 5(!!ufotiö ju einem ^anpU

mort. 2)ann fte^t er aber nie allein, fonbem ^at not^ eine S3e*

ftimmung bei ftd^:

I. ein §au^ttoort mit einer ^ropofition: Die Soibaten |leljen

©emeljr bei iFug. Der ßoner kam Ijerein, Jbie üü^e in ber ^avib.

Mf ben üanern erfdjienen, ben Säugling im Arme, bte üütter

(©pajierg.). '

. .

IL ein unfleftierteS ^tbjeftiö, oft mit einem batjon abfangen*

ben 5lu§brud: Die Jkaix fa| ha, hu Ingen »joH tränen.

m. ein fog. ^artijip ber SSergangenl^eit: Der ;2lnjng koftet,

etngefr^loffen üartjerloljn, Ijunbert 4lark. greilic^ ift |icr au^

eine anbere Huffaffung noc^ mögli^ bie ber ©ntfte^ung ber gügung

noc^ mel^r fRecä^nung trägt (402).

^oi öergleit^e man oud^ einen @afe »ieSoldje iFäüe feönnßn bte MeriQt

toi IJUnlus fein (Scff.), wo ein «rf^rünglit^ lofjcrer S3eifo^ etflarrt fein »itb.

91Ue bicje SSenbunöen, bie erft feit bem 18. Sa^t^wnbert üBIic^er ge-

ttjorben fmb, bienen im ©a^ mf)l anäfd^Iiefelid^ aU SruäjogeBeifügunö (351—53).

ß) ®a§ ^rauptujort mit einem gormnjort.

aa) ©irbeutttttg.

335. 5(ucf| menn jmif^en ha$ leitenbe unb ha^ abhängige

©ubftantit) nod^ ein gormmort tritt, etttja eine ^rä^ofition, ift bie

öe^iel^uttg ätoifrfjen ben beiben ©liebem je nad^ ber^ S3ebeutung ber

babei öertuenbeten SBörter red^t üerfc^ieben. 2)arüber ^at ober bie

(anblc.ufige e^^ro^te^re bi§l)er feine ^luffteHung üerfud^t, eben mU
bie toteinifd)e ©pracf)e boju !ein beutlic^eS ^orbitb lieferte, ©öd^ftenö

eine Umfc^reibung be§ Xeil* unb be§ @igenfd)üft§bcgriffg ^at man

ouä; ber 3J?offe ber (£rfcf)einungcn beröorge^oben, ba« erfte in einem

goH iüie Der iöngpte non brei ßrübern, bog le^te in gätten mie

(Bin üonn non grogem Sdjarfftnn, ein Vergnügen non

kurjer Dauer. SBit braud)en feine tceiterc öinteitung ju mad)en.
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bb) l^ontu

Stt0 gormwörter gur ^Tnöncberurtg cincS ^upttoort« an ein

onbcre« btcncn btc ^r&pofttioncn unb bie Söcatel^unggbejcid^nungcn

(?Porti!eIn) ol« ober wtt.

336. aa) ^aö §ttu|)ttaort mit einem SJer^öltniötoDrt. @«
ftnb aße ^Ipropofitionen in biefer SSemenbung möglid^: ©er Äönig
von Ba^\tXL (Bin Mann von ^ott dBtner non betben.

Der IJfaljgraf bei ^Irein. Die ^öiefen am i^lnffe. Die ^ofi
an« ^oxhhtntfdjianh. ©ine fleirat ans ileignng* üeine
dBrnennnng nadr ^Frankfurt (55iSmard). ®in ^elbjerr oljnt

^zzx. Drei tropfen in iljren ®rank. dFin ^ort jnr 6e-
rn^ignng. Der flerr über £eben nnb ®ob. ^eine ^er-
urteilnng megen ÖeftedTtttig» ©in üeipter im Sait^nfpieL
©in Diener am Dort mit einer fetten Pfrnnbe (Ä. g. 9Ke^cr).

|)ier§er gehört ou^ ber Snfinittü mit gu: Die fiun^ jn frtjreibem

Die Äbfi^jt jn beieibigen. flent ift ber ®ag, nm »iele böfe
t^age jn cergnten (Sungfr.).

®icfc SSerBtnbunö ifl l^cutc ötclfod^ an ©tcHc eine« alten SBcffenfalleg ö^'

treten (332): ©In JJanjer ana rotem ®olbß(m]^b. ein brünne rotes goldes);

bte ^Öffnung auf ein lange» Äeben Ganges lebens wän); ble iFttrdrt

Dor bem Ütann (vorhte d6s man). ®a^er rühren benn nod^ btc 3wfö«in^cn-

fefeungen Äebenaüberbrng neben itberbrug am Äeben, (ieft^äftsfiber-

^anfnng neben Öbertjaufung mitt&tftüiäfttn, femer ©ottüertranen neben

iD^rtrauen auf ©Ott u. ä^nl. (102a. 328).

ffiortftenung. 2)iefe 3ii|ö^e fielen gcwö^nltti^ hinter bem ipau^ttoort, haä

fie erläutern, »ie bie eben gegebenen 99eif^ielc aeigen, ^oä^ fönncn fie and) öoran-
geben: ^m HeAar unb am «^etne feetn' anbre (kommt bir gleittf). iOon ^Me^
be» Ätfitjofa (ßnaben (©d^mob). (ÖEr Iteg b^n King) oon Tetnen Äöljnen bem ge-

Itebtejlen (SJat^an). Wnter Caroen bte einzig füijienbe £mft (3:aud^er). Am
Ätranb ben mtlben Srtimanen alletn fing' trfj mein ffetb ((Scibel). <^an^ getrennt
ift ber 3«fö^ öon feinem ^anbtttjort in einem ©Q|e toie {Zo kam nun biefer

tttng) auf einen öater enblir^ uon breliSötinen (9?at^on). Inf ber froren

^a^rt begriffen narij bem fd^öntn d&rlextjenlonb (©iegeöfeft).

Xoiu Sm 3:on ift ber 3ufa^ bnlb unfelbflänbig , balb fettflttubig (293):

Da» ÄdiWg am Ülter, laan iSdjlög am i^l^er, ))ae SdjlöB am ^ler.
Über bie 2fOrm, bie berartige ?luöbrü(fe im ^enetiü annehmen, fie^e 331.

337. ßß) SJlit ben Sormtoörtetn al« unb hne.
@onft fommen aU gormtoörter bie 5lugbrürfe als unb mie bor:

^ein ^ttf als Arjt. Die Stellung als ;Äbgeorbnetcr. Die
^erantmortlidjkeit als ^idjter. ^^.m Sonntag als lern

legten ®age bes üonats, (15in llJebner raie ülirabeau.
®in ßaum raie eine ÖBidje. Dorte wie tin Sdjmeri

^iefe ^erbinbmigeu ftnb burd^ eine aflmä()Iict)cSBerfc§ieBung ber
(i$ lieber l^crüDrt|egaugcn; au«; einem nifprüiighcl)en ^a^gebilbc tvic iBi'
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Irot ferne P|lii^ getan, als em JBmber (tut) tourbe burd^ UmfteHung: dk
ijai ferne ^fHift als (ein) ßrober getan» @o ift in bem ©a^c (!H« braupt

ein tof wie ©onneriraii, roie Sffjfroertgekiirr nnb HlPogenpraU ja ^cute

mand^emnod^^toeifel^aft, toojnnjieDjonnerlrall, njie^djnjertgekiirr
unb mPogenpraU äunac^ft gehöre, ob jum ©ubjeft ober gum SSerb.

|)ier^r ftellt fic^ aber aud^ ein 8a^ ttne ©B brand|t nt4|t0 als

eine foldre ^lenolntion meine« Sdnxkfals (©d^iHer an Äörncr).

^ 3m a:ptt ftnb aud^ btefe 3ttföfec mcifit fettjlönbtö (293): Sein iBerÄf al»
Ärft, 5etn «)trken ols ©frtfter, SKeifl fielen ftc na^ hm öon i^ncn er-
läuterten ^Qtt^)ttoort; bod^ ip eg ®ic|tcm oud^ (jeftattet, fie öoraufleHen.

338. 2)le «bioaiibluitg Derartiger «rtttJ^ieiu U6cr bie ]pvam^t gorm
biefcr 3«f^^c» öBer btc mait |cutc oft ol^nc ®runb red^t unftd^cr ift, gilt folgeribe
Siegel: «ßur tocnn baä ©uBflantiö hinter als ober wte als SluSfoge §u bem
borangel^enben ©ubjtantiö benttar ift, rid^tet eS ft(^ im gatt nad^ bieffem. SDa-
l^er ^et|t eS: Söj, aU älterer, rate btr, al0 föngerem. 4Wtt t^m, ale
bem äiterem ©te iFurr^t oor IStipanb als ber ^errfr^enbeji iPor-
mat^t (g3i§m.). SJagegcn ber ^ni^m alg fiönjller unb bes «ulrme« als
€fin|tler, »eil mon ntd^t ehoa bcnft, ber 9lu^m fei ein Äfinfller. @o flel^enfid^

aber au(^ gegenüBer ilan ^at ttrm etne Stellung als Beamter gegeben unb
;flltan ^at llrm als htm oerantmortllr^en iSeamten «inen IDertoels
ertetlt, baS lefete alfo mit «rtifel.

S)amit ift audi gefagt, toie eä ju galten fei, toenn öon bem lettcnbcn 6ub-
ftantio gleid^gettig nod^ ein ®enetib ober ein ^offefftö^ronomen ab^öngig i^: eS
^eiBt (IDtr fütjlen) ©oet^esfiraftoli l^rlfiSer ©litrter, SxtrtlUrs löPtrfeen
ols ©romattfeer, Äx^nlfisffifnfinß alsffelirer, feine Stellung als I8e-
amter, ober au(^ — mel^r neujeitlid^er Steigung entft)rcd^cnb — ©Ic firaft
«oettres ols bramatirärer ©tdjter, ©le lOerblen^e i^umbolbts als
Haturforfdrer. ©g ift bagegen ein Unterfd^icb, ob man fagt ©te Üöa^l bes
©rafen als i^nm) iBotfi^after ober ©le «Patrl bes ©rafen als bes
i8otr4>afters. 2)a8 erftemal gcl^ört als iSotrdjafter ju ©le «Palrl, ha»
jmeitemal ju bes ©rufen. SaS eine hthtuttt ©te ©atfai^e, bag ber ©ruf
?ttm iSotrdrofter gemätrit mürbe, ba« anberc ©le ©atfadfe, bog ber
©ruf, ber (ober mell er) ^Sotfrlrafter mar, gemälrlt mürbe.

I5reili(^ berül^ren ftd^ beibe StuSbrucfämeifcn oft fo nal^e, ha% man fie mit"
einonber öcctau fi^en fann. ©ie üBlar^ bes 4Minl|ters als lOorgefie^r ber i8e-

amterifi^a^ t^ nWjt ju untcrfdjä^en, bebeutet fo ungefähr baSfelbe mie: ©le Maii^
bes ütnlfierB als bes ^orgefe^en ber iSeamtenfi^aft t|l nWjt |u unterft^ä^en,
unb ebenfo finb glcid^mertig bie @äfec: ^ÖDir moUen tirn nlrijt auf feiner Caufbalm
als ©eleljrter oerfolgen, unb: WJlr moüen l^ nü^t als ©ele^rten auf fetner
Äaufbolrn oerfolgen.

S3ei einem 3"|afe mit mle i^errfd^en 3»cifel, ob ba§ ^aujjtmort mit bem
leitenbcn ©lieb in bem gletdf)en gfatt ^el^cn fotte, ©(Ritter fagt im ®on Äarloä:
©iefe M\^e Hetjt großen Seelen an mte hn unb tdj, aber l^eute finbet man
I^Qufiger mo^I SßcrBinbungen mie: fn einer Belt mte ber unfrtgen ©Ines
«eahttonsüoffs rote bes «latrlums. ®inc mip]t liegt im erfien Sfatt ober
nid^t üor, oud^ menn man onnimmt, bofe ein ©ofe oorfd^mebte: mlc bu unb
t(t) es finb.
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339, TT) mt bm ^dffefflöUrottotttett mh dem ®atit> ober
®e«etit>. munhattüd) ftnb bte STuSbrurfStDetfen ttjxe JDem fianf-
mann fein ^ans mb De« Äaufmanit« fetti flaus in @öfeen
tote Dm iBarn fein Soljtt t(l geftorben, Dw fianfmannB fEhte
UDaren finb frljleiii SWunbartlid^ gefärbt ftnb auä) bie ©teilen »o
bcrardge gäKe bei guten ©^riftfieüern öorfommen, tote De«
^ajör« fetnen laing (TOnno), Sdr macü' mir an bes 3fllö feinem
Stnljl besmegen andj p tnn (pcc), Anf be« iPriebridr» feine
fiönigskrönung (ebb.), Der Parifer tirre Snngfran ßungfr.).
@o ^etgt e« färntif^, befonberS in ber ©tobtfpraÄe, br roeimr
fönr kfdjeft „ber 2Seiber i§r ©ef^cift".

Oft ift unHor, toeld^e öon ben heü>tn gaUformen gemeint ift:

Slp: artet metpr noc^ enres Katers ®etft als nadj ber Ütntter iijrem
{mu, %.). Mf ber iFortnna ilrrem 5d|iff (Säger), üeinermt tlfre üenagerie (©oet^e). ^on ber lieben Jlntter ihrem
O^rab (5(uf5eici§n. ö. S. ©rtmrn).

entilanben ijl bk Scröinbung mit bem S)aHo fidler totcbcr burd^ eine
»crf d^tcbung ber ©lieber. Sn einem @a$e toie: Ate trieben

| bem «lefen 1 fetn
^anpt ab, tourbc b^m »tefen nic^t mel^r ouf Rieben ob beaogcn, j« bem ed
juno# bic ergänaung bilbete, fonbern auf bö§ folgenbc fein ^aupt unb bem*
entf^rcd^cnb bann auil^ gcfogt: Sem «tefen fßtn ^anpt

| marbc abgefAlagen, iinb-©m Ätefen fetn «anpt
| lag am ßaben (2 c).

3)ie «erbinbung be§ prtoortg mü hm ©enetiö, bie m ie^t in nod^ öcr-
^öltntämöBig wenigen HRunbartcn nad^gctoiefen ift, ijit öielleid^t baburd^ onf-
gcfommcn, bafe bie StugbnidEStoeift mit bem 2)atiö nnb bem güttoort (bem
«tefen fetn ^oapt) fid^ öcrmift^te mit htm ©ebraud^ beS einfodben ©enetiöö
(b^8 liefen ^aupt).

Ib. a)aS ©ubftantib mit bem ^üttoott (ögl. 1 a. in Sttfd^n. 323).
340. ®a8 fjüriöort mirb gana in ber Strt beS (gewöfinlid&en) öaubtmortö

al9 2lttriBut bermenbet. @o !ommt eg öor

I. ar§ Sl|)^o|ition: ©ie ^Dorptättbe, bn unb tt^.

^ier^in gehört öielleid^t aud^ ber in ber Umgangäfprad^c unb in ber
®id^tung l^äuftgc g-aÄ, ha% ein $aut)ttt)ort nac^l^cr toieber aufgenommen totrb
burc^ ein aurüdfweifenbeS fjürmort (123,6): ©er fiarl, bommt ber? ©aa granfe
Spiel ber «Paffen, mit ^oü l|f» abgetan (®cibel). ®od^ bgL aud^ 350,1.

©cfd^ic^tlid^eö. @o l^eifet e« m^b.; Dancwart, dör was marschalc
smen sw6rtgenö?en, den gap dö vil sm hant. @o fagen aud^ öon Späteren
$. b. «Dlontfort: Samson, der sterkst auff Erden, den blant sein aigen
Weib; ©oct^e: ©te fitnber, riß Ijören m gerne (getreuer ©dort); iWelne ffiente, wo
fmb fU? m^); aber auc^ ©dritter: ©le ©ngenb, Re l|l kein leerer ÄrfjaU (bgl. 350)

n, tm®enetiö: :2lttsiDcra(tjlungQBurßr(2:eö). Sljfrjßr ulerflg. iKnferelna.
in. im ®atiü: Snylla, lelbititj blr ©eFrliml^klnb (gauft). ©n teitree

filnb, nun CB^ unb Älebe mir (ÄIcin giolanb).

IV. mü Jinemfjormmort: ©ta^efj^enfe für bldr» ©leiöäljle non Ihnen.
«PmrÄe er bieU^ miß über l^m bie Stnfehatnr bet ©eite (fi. %. SKeöcr). «In
ÜÄann mle er. 9KunbartIid^ Sffxttn a^r ^an«.
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2. ^a§ @u6ftanttb mit bcm §Ibjcfttö.

2)a§ Slbjeltiö (mit oH feinem S^i^e^ör toie abjeftiöifd^eS ?ßronomen,

3o]^lmort, «ßartiäi^: 94 d. 216) crfd^eint afö Slttribut meift ol^ne

gormtoort, fetten unb nur in beftimmter SSeröjenbung aud^ mit

gormtoort

a) Ol^ne gormöjort.

341. aa) 2)le eteauttß beö S^elltJOttö. ^aö ?lbjcfaö (3o|(:*

ttjort, abjeftiöifd^eS ^ronomen, ^ortiji^) fte^t aU ^pofition meift tjor

bemleitcnben^auptiDorttöerinngeßatim. Bman|tgilark» dBtntge

HUodjen. IDtEbtlißnbenßfinfte. <IBtnß belagerte ^tabt ©ererfie

üat. 9lur bie bid^terifd^e (©^rac^e fe|t eS in altertümlicher Sßeifc aud^

nod^: ^jo0lem rot iDnrdj'em <!^ebirge töüft unb ieer. ^tib xjok

ber legten (Birenftang mac^t er ein Sdimert fo breit unb iang. Unb

mel^rere ^Ibjefttöe fann fie bemgemäg in beibe ©teKungen öerteitcn:

IDas liebe iPtgürdjen, meidj nnb oljne ®ebetn ((^oet^e). ^errltdie

Söljne, emtg rüfitg unb fung (@oetW- ®od^ f^teibt aud^ SSiömardf

5. SB.: ißefud)[le im beutfdjen flof ben General oou ;Möllenborff, nor^

ptetf tJOtt ben üigtjaubiunge«, bie er erlitfen.

Oft tfk ba§ SBeitoort au(^ bon fcittcm ipauptttort getrennt: ^Oon ber

IJottelen ®un|i unb ^ag uernjtrrt, fdpiianht fetn (Etjorabterbüb tn ber ®tr#i^
(SBottenft. ^rol.).

^icr^itt gehören bicKcid^t and^ bie neuen SluSbrücfc »tc üülater I, Da»

So^r 70 (hn (^genfafe s« ©te Ba^l fftnf).

342. bb) ^le Sonn beö Uorgefteateti a^cltortS. 2)ag un-

mittelbar bor feinem ^anptmott ftel^enbe Seimort mirb jefet beinahe

immer abgemanbelt, cS acigt ^ongruenj (togl. 317): ©er {unge

ißanm. ©er lungen ßänrnt. ®in alte« Sr^log. ^ux bie

bid^terifd^c unb bie munbartlid^e ©^jrad^e ücrmenbet m^ §ier oft

cinfad^ bie ©runbform, befonberg üor einem 9?eutrum: £teb ümht^

hifi mein, ©in geiftltdjf £teb. »t mn fileib. <25ut ©tng miil

Detle ^aben. ®ie ©d^riftfprad^e fenut biefen ©ebraud^ nur bei

einigen SlbjeJtiöen allgemeiner iöebeutung, bie man getobl^nlid^ gür*

mörter nennt, iDie meldr, foldj, mein (216), unb fonft bei einigen

toeiteren Sßörtem in beftimmter SSermenbung: Au0 ruffifd; |3olen*

Zxt grau JOapier. üein ;Mann, flau« (aber meine üutter). ^eli^

ein üenff^I d^an? $)artg. ;Mit all bem ®ifer. :Äuf lauter Cetdjen.

9}om ^cuttgen ©tanb^unft geprcu bol^in aud^ gättc tote genug ßJagen,

mit wentg <lPt^ unb ufellBelragen, in benen früher 3:ctlgeneaöc üMic^ ttareu

(Diel löelns [332]).

Stlä alte 3u|ammenrüdfungen ber Slrt crfldtren fid^ auc^ bie nl^b. 3"'

fammenjc^ungen tt)ie HenHabt, Snngfrau, Sfunher (66), ^ßäjamt, IDelß-

braut, ©berarui (103,2. 111 c).
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Xlt «etottttttg. ©ieSctominfl regelt bcr@tnn (293): ®ln Älter iKfinn.
«!n filiglger föng«, ffitn fillglger Sönge irnb ®tn fUlgtger Sttnge.

343. (S^wanfenbeiS.

a) ^ie ^atodttblung Ddtgefteattr 9Ib|eftU)e*

l.'®uter, alter SBcin'. Sieflorfen unb btcf(|»ad^ctt formen be« »or*
gesellten 93eitoort8 bcrtcilcit fi(^ nod^ einem be^immtcn Olefc^: bte fd^wad^en

gformen jlc^en immer, toenn einem »irflitten eigenf d^af tStoort, einet

©gcnf(|oft86eaeid^nung, ein jlarf gebeugte« „gförtoort" (ttie ber Strtifel, bte

breigcfd^Iec^tigen cigentlid^cn ^onomina btcfer, fener, berfelbe, berfentge,
roelrfier, and^ mein, bßln, fein, unfer, en^r, i^r, femer etn, hetn,
fjebir) üor^erge^t. SUfo fagt man: mtt gotem altem -HDeln, mit reinem
froniSrirx^em WJetn, nad; alter bentfdyer Sitte, neuer IjoUänbirdier
geringe, jmeler unft^nlblger iWenfrlrenblnber (Ä. ??. SWc^cr), ober ber
gute 4Wflnn, bee gnten jKannea, fener alten ^änfer, btefentgen neuen
Strafen, melrtjea neue fiurfj, meine lieben ©Item; ober toieber ein guter
WJeln, melxtr feltfamea ÜBrelgnia. Huf atuei aufommentretenbe Pro-
nomen Beaie^t fid^ bicfe fRegel nid^t: blefer meiner ÜlPorte.

*2tncncue(n) genfer'. @in@d^tDanfcn]^err|d^tnad& benunbeftimmten
Umfanggbegeid^nungen („gür- unb So^Itüörtern") oll, ("ämtlli^, ulel,

meljrere, einige, mondj, etltdj, roenlg, folrfj, bod^ fo, bofe mit HuSno^me
be8 S^ominotio« unb SlffujotiöS ber SOJel^rjo^I. bie fc^looc^e gorm bonad^ über-

wiegt: oUea neue iHouerroerb, alle gute(n) ©elfter, oUe ©eutf£^e(n),
monx^e« bittere ÜPort, manrije friiöne(n) Ätunben, einige gute ßt-
konnte, febe onberen iilttel (®gm.), foliß rpärllx^e(n) ÖErfdietnungen,
wenige elgentlldje(n) 4Fürmorter. entf|)red^cnb l^ciBt eö ober oud^ \ent
belbe(n) ;fl5länner, ein großes ®on?e(8). — aerobe l^ier ge^en aber bie

oerfc^iebenen ©^roc^gele^rtcn in i^ren Slufftettungen toiebcr ftorf ouSeinonber;

eine allgemein befricbigenbe ^faffung lä^t fid^ faum geben, ©onft ogl. 347.

2. 'deinen ^erb unb Äirt^c*. ©cl^ört ein Stbieftio begrifflid^ nie^t ju

einem, fonbem aume'^reren folgenben ©ubjlantiöctt, fo mirb eä bor jebem biefet

©ubftontioe micberbolt, fo oft bk gorm ocrfditcben s" lauten ^at. SRon borf

olfo leiber nid^t me^r mit ©d^iUer fogen: keinen ^erb unb €lrdje, nor QBuer
(ffinoben färtrefflldjem JOerflanb unb iFelbljerrngaben (^icc), fonbem
bofftr muB e3 Reißen: keinen -JÖerb unb keine filrdje, fürtreffllirem Uer-
ftonb unb ffirtreffUrtyen iFelbljerrngaben.

3. '®ute§ Tiutß'. SScmcrfcnätoert ifl auc^bcr mönnlid^e unb gcfd^Ied^tälofe

einjoi^ligc ^enetio eine« ol^ne Slrtifel oorongefteßten StbjeftibS: möl^rcnb froher

nur bie ftorfe Snbung oor!am (gutes iStutes), flehen fid^ am HuSgong bed

18. Stti^r^unbertS bie ftorfe unb bie ft^tood^e gorm beino^e gleid^üblid^

gegenüber: lelfea unb lelfen ©rlttea (347). ^eute ift fosufogen nur not^

bie fd^tood^e im ®ebraud^ (guten iOlUena, (ie^enben i^uges).

4. '^n jung unboUenS^ogen*. ©te^en mcl^rere Slbieftioe mit ober o^ne

unb jufommen bor hem ^ouptmort, fo toirb oorncl^mlid^ bon unferen großen

'S>idiittrtt, ^it unb bo ober oud^ oon ber lieutigen UmgongSf^rod^e nur baiS Ie|ie

oerönbert: Sn fung unb alten Sagen. Seben ilortihlang fütjlt baa ^er? fro^
unb trfiberBclt. Bu rafrii gefunbem Äxtfrltte (olleä bei ®oet^c). Ben un-
frelrolUlg ruinieren :a.bf4leb. ©er uralt frommen Ältte beiner lOäter.

Bte unburdjbringllrtj fepte üauer (oHe brei bei ©dritter). ®ie gonje SSer-

binbung gilt bann 0I8 cin^citlid^cr Suäbmdf, Bei bem bie 3«9c§örigfeit ju htm
leitenben ^ouptroort nur ou ber Stelle ougebeutct wirb, wo er mit biefem SSort
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jttfamntcnjiöBt. ^ctttc fagt matt fo nur no(^ cttoa: ble feSntgUi^ prenpfx^e
«egterung, ein haiferlli^ köntgUdjer Beamter, fi^raari-njetg-rote
iFaljnen (161). ©onji ögl. ^It fenkrerfjt ober fdiräger Ätroljlttng (aBaß,)-

b) 2)tr «rttfcl (2)flö ®cfr^te(^t5mott).

544. heutiger (Stanb. Url<)rünöltc| war auc| bcr Slrtifcl ein gctoöi^nltd^eä

Attribut. §eutc f^at er fctnc etgcntlid^e 93ebcutung hiina^t ganj eiugebüBt unb
btent mit aur fjormenbilbung. ®ie Scrbinbung beä ©ubftautiüS mit bcm Ärtifel

muB beider oft gerobeau fd^on aU eine cinjigc SBortform gelten.

SDemgcmöB mu^ bec BejHmmte Slrtifel ber, ble, hau im l^cutigen ®cut|d^

bor atten ^aujjttoörtem jtel^en, bic einen tjon bom^eretn Befannten ober gar

f(^on genannten ^Begriff auSbrücfen. ©ine SluSna^me ma^tn bor allem nur:
1. fe^r öiele ©igennamen, fiaiipt\&^li^ ^erfonen- unb ßSnbcmamen,

unb fclbft biefc nur im allgemeinen unb nur in ber feineren (Sd^riftf^)rad^e, nicJ^t

in ber Umganggfprad^c unb ber Söhtnbart; benn man fagt: ©entfitjlanb, itank-
relr^, «nfrtfdi $)oUn, aber: btei5djmel|, ber Ä^cln, ber Äeli^en, ferner

bea Klog (208), unb munbartlid^ ber fiarl.

5Bo aioifc^cn (Sattungänamcn unb ©igennamen nid^t gef^icben ijl, l^errfd^t

©(^toanfen. (So fagt man tn ^aag unb im ^aag, auf Ifteli^enau unb auf
ber Jaeidjenau, auf CfBbcrjlelnbttrg unb auf ber ©berlletnburg. ®arum
fagt auäi bie Äanjleiftjrad^e Ifirjenb ©efurtjfleller, Angeklagter, fiiäger,
Beuge, bie Beitungöfjjrad^e iJebner, unb bie Slnge^örigen einer gamiUe \pxt^tn

befonbcrö im S'Jorbcn fo öon Dater, iWutter, ©nfeel uf».
2. bic allgemein Bcäeid^neten ©toffnamen: ®olb, Silber, <!Etren.

3. fte^enbe Slcbenäarten, cingliebrige toie über Canb, über iFelb

(ge^en), nadr ^^aufe, bei ^of, ans llelb, aufOerk, oufö^re, beltSiag,

fu WPtllen (fein), tn ©eroa^rfam (ne^n), Äi^t (geben), unb mel^r-

gliebrige ttie ©tjron unb Altar, \n iHDaffer unb ju £anb, Don Aft ju
Ä|l, meber ©elb noi^ (!5ttt, In 4=elb unb lÜJalb, oon tJTag ju ®ag; bonn
überhaupt me^rgliebrige aSecBinbungen: 4Mel|icr (rü^t fli^) unb ©efelle.

9tud| ber :3fnfinitib bilbet folc^e fte^enbcn aSerbinbungenr ©le fiunpt ju
rebem ÜDfa: Ijofen ju flegen.

345. (Scf(^irfjtUr^c5. ^m Sauf ber Seit ifl biefer beflimmte «rtifcl
(ebcnfo »ie ber unbcjtimmte) neben bem ©uBftantib immer toic^tiger unb un*
cntbc!^rli(|er getoorbcn; toä^renb er im Sl§b. nod^ ^Sufig fcl^ft, ifi er fc^on Bi3 in

bic ml^b. 3"t l^incin beinahe fo »eit burt^geffi^rt toie in ber nl^b. ©d^riftfprad^c;

nur in tjätten, mo ha§ ©ubfiantib in allgemeinem ©inne gebrandet toirb (ze

ritter machen, werden), ober tt)o c8 burd^ baä ©a^ganje fd^on genügcnb be-

aeid^net mar (in hove Sigemundesj si sähen kämpf, dör vor in was), tji

er no(^ ungebräut^Iid^ unb erji in nl^b. 3^1 aufgelommen.

Sor^anben toar er bagegcn früher l^äupg unmittelbar bor htm ^offeffib*

J)ronomcn (diu mine vroide), fotoie in ber 9lnrebe (nu saget mir, dör bftbest).

^ier ift er fester abgefommen, unb nur SRunbartcn fenncn §eutc uod^ SBenbungen
»ic obb. ©Uten Ibenb, bie Ferren.

2)cr unbeftimmte Slrtifel l^at ftd^ bomel^mlid^ erfl nad^ ber m^b. 3cit

berbreitet, unb a^ar fafi in all bcn (Jötten, too bon einem a5egriff nur im att-

gcmeinen bie Siebe ift (mi^b. nie wart keiser so riche; so friunt dem andern
dicke tuot). —- ®afür ift er abge!ommen bor ©toffnamcn (wl? alsam ein
sne) unb oor ^luralformen (zeinen pfingesten).

346. cc)Xlegotmi)iJdna(ftöcfteUten«biemt»ö. SBirbba«
^jeftiö — felbfttjerftötibad^ o^ne toüel — hinter ba8 ^oupttoort
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gefteHt, fo »aitbelt e^ l^eute nic^t me§r ab: HoBietn tot (IBtite

flotte, alt mh ferfalietr, (lattb an te Strage.
eine «ugno^me mod^cn bic öoHätnßSigcn «nb altcrtfimltc^en: iMjcta iOoter

feltfler, ©er fijöirtg felbjr (m^b. ein man guoter>, tto^rfc^cinlid^ aud^:

(5tn fixirb pflll^r l?fiel (347).

3)oS nad^gejiente ©citoort Be^ölt — im einHong mit bcr attgcmcincn Siegel

(293) — mti^ leinen (Sigenton: QBtn ÜÄrdren gar fitrnrirrtg. ®o(^ fagt
man an(| 4M ein Däter feiig.

347. ®cf<^l(^tll<^eÖ« ®iefe8 mit einem ©uBfiontiö öerBunbene Slb-
jeftib ift ctft aflmö^lid^ in eine fe^e gorm geatoöngt toorben. gm SR^b. tcurbc

i» no(^ bor- unb nac^gefe^t, nnb in beiben Stellungen fonnte e« nid^t nur ai'
gemonbclt »erben, fonbem oud^ in ber (SJrunbform crfc^cinen (ein schoene?
wip, ein schoene wip, ein wip schoene:;, ein wip schoene);^fpäter tourbc

es me^r unb me^r borgeftellt unb bobei abgetoanbelt (ein fr^önea ÖPelb),

nur t)k ©ic^tfunfl ftettt e§ wie unfere Älaffifcr toieber häufiger na4
unb a»Qr in ber ©runbform (^ftfisleln rot). 25ie obgenjanbelte gform ^ot fid^

in biefer ©tcKung nur in einige ftclienbe SlebenSortcn l^inübcrgerettet toie ha^
oben errofi^nte Mtin Mann fcUger unb »a^rjd&einlic^ ouc^ ein fiürb uoHer
Ipfel, toenn bicfeä nid^t ou3 noll ber lißfil ju erflären ift; unb bor htm
©ubjiontib fommt bie enbungälofe gorm beä Slbjeftiög nur noc^ f^örli(^ bor
bei bem Sleutrum in getoaper ober in munbortlii^er 9lcbctt)ei|e (IKnglüifelldr

iWäbrfrenl, ©dritter; (Bin neufilelb, toä^renb jübb ble alt iFran, ber
bumm fixrl om @nbe too^I ein e bcrioren l^at).

Slber aud^ hd bem fleftierten borgefteUten Slbieftib ^at bie gorm gc
wedifelt. Meinfte^cnb, o^ne Slrtifel, würbe e5 big jum ©nbc be§ 18. Sa^r*
^unbert!^ jiarf obgewanbelt in göHen wie ^eljenbes ^Puge». ©crabc bamalS
brang bie fc^wad^c gorm ein, bic ^eute Beinahe burd^gefö^rt ift. SSobmer erlaubt

ju (Dotte» großem unb großen JDropljeten; Älo^ftocf unb ©oet^e fd^wanfen

in i^ren berfd^iebcnen SluSgabcn ^in unb :^er, unb ©(^iüer jc^reibt in SaSaUcnftcimS

a:ob ^eljenbe« iFußes, im3)onÄarIog unb in ber Jungfrau fleijenben Jfn^es.
3n ber Slnrebc bagegen ijt bic fc^wa^e fjorm etwa§ bor bcr jlarfcn

aurücfgewid^en. SBö^renb man ml^b. wcnigjienä im. ^lural guoten Hute ober

ir guoten liute fagt, unb wö^renb M ©c^ißer lieben 4Frennbe unb liebe

filnber ncBencinanber oorfommcn, ift ^eute bie ftarfc fjorm im Übcrgcwid^t

oor allem, wenn fein ^Pronomen babciftc^t: ©nie 4Freunbe, iljr llebe(n)

«eute.
9luc^ bie fc^wac^e gorm, bic l^cute l^inter abjeftioifd^cn Fürwörtern

Siegel iji (blefe neuen Käufer), ift erft nad^ langem Äam^fe fiegreic^ gewefen.

Sie man ml^b. fagtc in d6m betouwetem grase, dirre ungevüeger schal,

in einer kurzer stunt, in siner künecllcher hant, fo ftc^t oud^ Bei Sutl^er

©le ^eilige filelber, unb Bei ©c^iacr a.S9. Die gewlff« dualen bea ffebena
unb Die gewlff» S4;re4ien ber QBwtgkelt

ß) SKit gormtoort.

348.?Iud^äufommcninit gormtoörtern, infonberl^cit mit als obcrrote,

tritt böö Slbjeftio al8 Mribut auf, ober nut in lofer gügung, al§ 5Iuefage*

beifüguitg, j. 53. in <öö§cn tt?ieMm innxtb ijat als enterbt je^t keine

ütttelnieljr. 9iö^eregf.im^bfc§nttt über bie^ugfagebcifü9ung(351—53).
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^ne berarttge %nippt !5nnte man abtt auä^ in @ä|en ftnben toie htm

lBi8mat(fftlöen: ©a| er tn ben Äl^ngen, wenn betpifg hzs Äb^mung ans

beut ^i^Utmuier Qzxozsktf pt fagen pflegte (453).

3. euaftantit) mit $artilel (Umftanbdtoort).

349. Unter ben ^arttfeln loerben alg $lttribut befonberä bie

öertoenbet, bie einen Ort bejeic^nen, feltener, bie einen ßcitbegriff

auöbrürfen. 5)icfe Umftanböbeäeic^nungeit !önnen öor ober nad^ bem

^auptttjort fte^en; fic fönnen unvermittelt baneben treten, fie fönnen

ober auc^ no4 «n gorm tu ort oor fic^ nehmen. SBeifpiele:

a) o^ne gormtoort: IDas Ätdjt hinten luor etio\äjzn* Das ^ferb

redyts i|l lung. Mtxn Btcntbpunkt baf« (©i§m.). S^zm i3e|lürptttg

barnbier. Die 3ugenb ^eute Ift gar ju anfpnuljgooll ©as iFepi

morgen mtrb \^'6n* ©ort ber floitinberftraiu^ rerbtrgt mvi} tipn

(XeH). flter ber jFelbmarfdrall welg um meinen iÖPlllen (pcc). So
etnen iFM(tetn (Seff.). fSoiimmii^ ift ©as Ttnb fö ^en (biefeg

gebilbet nad^ ©ä^en toie (ic Ijält fo |
^eben). ikndj (fogar) Sdjiüer.

SBgL au^: ilodj üittags. 2)iefe gügungen entfpred^en grtec^. ot vov

^v^ponroi unb engL the then king.

SIIS Attribut fann baS Umftanbgwort a«(^ in üoIförnSfeigen SBenbungeit

gelten »ic Änf bem iÖDaffer oben, Wnter lern ®lf4i brnnten. S)o(^ ift botflbet

auc^ eine anbere ^uffaffung möglich (396 a).

ß) mit gormtt)ort: ©te iFomüte »on oben ftelrt au«, ©te

Sitten »on \jmit, ©er Brotfdyenfaü oon bamals, ©te iBefteUung

auf morgen, üetne ©inlobung für Ijeute.

9Ae ©ctonung toed^felt. %ad nod^gefteHte einfoc^e SBort jle^t l^öufig im

Slttd^ton; ©er 41 Ann bä» Sonft l^at bie Seifügung gewö^nlic^ i^ren eigenen

%on: »er^tB bie ^öuer. Die lufffilirnng »on ge^ern.

©ntftanben finb biefe gügungen natürlid^ ttneber in ©ö^en mie

S(^ f«^« J^ttt Ctdjt
I
Ijtnten. Sftr erinnere mi^ an htn Bmtf^enfall

|

von hamaifi.

b) %a9 Pronomen al8 leitenbeä ÖJIieb (5)ie ^onominttlgnu»^e).

350. ^og fubftantiüifd^e Pronomen fann ganj fo erweitert

»erben toie bo8 gettjöl^nlid^e ©ubftantiO; nämtic^

1. burd^ ein ©ubftantiu (ober ^ronomen), unb gtoar

a) aU einfädle 3lppofition: Sxlj Ärmer. HPas idj, hiz Amte,

bie ßeraubte, nodj befag (SW. ©tuart). ©a |telj' i£^, ein entlaubter

Stamm (SBatt. %.). ^aa können mir, ein ^olk ber flirten? (Xett).

Sie r#» ^tts arme iläbdjen, oerjammert nnh uerbetet i^r ttbm.

Z\fc logt nun (IBures Bomee d^aile an mir, bem jBunbsfreunb, aus

(Sungfr.). SBegen ber gügungen ®tmas geflogenen Butker, üit

etmo0 fiifi^er üiliir ögl. 325. 342 unb \paUv unter ß.
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©0 ]^ei&t eS audi fd^on ml^b.: wie jSmerllch §; stät, da? hSre lant.

ir ist so vil, dSr tievel. und jähen, da? si? waeren, die Liudeggres man.

S)a8 Settoott fann bo^itttcr oft ftaxt unb fc^tta^ gcBcußt werben: iPPlr

©entfdieCn) (347). Mit altem (alten) ^Wonne. ^Ir ^Kniufirbtgem

(Ä. g. 2)?c9cr). 3)0(1^ toirb man öteücic^t ^ns IDentfi^en c^er nnr aI8 S)otio

öertocttben, 41ns Uintfi^e bagcgcn nnr aI8 Slffufattö, um eine 3KÖgli(^fett au

^oben, l^tcr biefe bciben ÄafuS ju fd^eibcn. 3)o0egen nur: 3dj 3lrnter.

3)oS ©(^»anfen |ett|l awt|(^en ber jlarfen unb ber fd^ttoc^en f^orm be8

noc^gcfcfetcn Slbjeftiöä rfl^rt au8 älterer Qtxt l^er; f(^on nt^b. jlonb ich armer

neben ich arme, mir armer neben mir armen, nnb an^ Mopftodf brauet Wllr

(Stextd^ttn bea Sr^merjes neben Wir be» iQarfenhlango ©eroeltrt«.

uberrinfammung be8 ©ejt^lec^tS ifl notürlid^ aud^ nur bann nötig, wenn

fjürtoort unb $au<)tnjort lebenbe SBefen bejele^ncn: Da (er), mein iFreunb.

öu (fle), meine iFrennbln (319. 326).

9hir nad^ ben formen ber erflen nnb jtoetten ^erfon fann ber ©eifa^

bcn Strtifel entbehren: <Bir ^»üljelm, non (Dotte» ©noben ßÄnlg tjon |)rcugcn.

3i^ QBnbeauntej^eldjneter. 5cljÄtaub! tdjnUijta! (9?ot^an). Duffifel! dagegen aud§:

©ag rotr, ble »U^ter, narij (ffiewiffen fpradjen (9)iaria (Stuart). Sdj, ber iÄlelcr.

Sm ®runbe liegt, wenn auii »erblaßt, bte gleit^e ©rfc^ctnung in htm gatte

öor, wo ein üorauSge^enbeä fjfirtoort auf ein foIgenbeS §ou^)twort oorbereitct

(123): (Kr honmit glett^, ber fiart Sie Ift eben In bte Mei^\ meine ©oditer

{StcA. u. S.). (^erabc 3»unbart unb 3)id^htng lieben wicber übercinftimmenb

biefe 9tu§brucfätt)etfc.

©n gürwort tritt bagegen mhm ein anbereS gürwort in ©ä^en wie ^Doter

nnfer, ber bn bl|t Im j^hnmel (123,4. 317).

ß)im2öeffenfQll: Mtm^ansxtü^hashtSi^afltihaTS. SSgt. auc^r

2dj l)abe bjeren kmtn xierloreit. @n«r BÜtdje (XeE). Sßeraltet ift

Ma&Wnnhttif unbcuttid^ IIa« Arbeit unferlJeUi gemax^ (U^tanb).

3n ber SSerbinbung etmaa Heue» wirb wie in nlrfjtB ©ntea, femanb
iFrembea, nlcmanb anbers u. ä^nl. ber 3ufa^ jc^t aU neutrale 2form be«

Slominattoä gefüllt unb borum aud^ gcfagt: mit ntf^ts ©ntwn, mit etwas

frlfdFBr iWllitr, etwaa ge^oßen^n BuÄer (ogl. 325. 342 unb oben unter a).

7) mit einem gormtoort: Wn Don rndj. IDer mit htm ßaxtz,

mk aus bem ©ften. — ©ie ^Derctnttujortlidjkeit als ^e^sx tmb Me

als $lld}ter. ^ als £etter.

o) im freien Stüufatiü, unb jwar in SSerbinbung mit »eiteren

SBcftimmungen (334): Dir, htn J)egen in ber ^att|t, (türmen »or,

Bit fag ha, bie ;2lttgen »oU ©ronen. (k flelite, bte ^anbe |um Bens

erljoben (Söürgfd^aft). Sn einem dBrker ftonben mir, ben iSiiA ^au«
ins übe iFelb geritzt (^cc).

2. bur^ ein ^Ibjeftiö: HDir (fie) alle, (k felbpt. Sljr beibe.

(ic, gutmutig mie immer, lief fwtF ^^ gefallen, (Dr fiel, fein flaus

betretenb, burrlj feiner ihranen unb Äigipt^ens ©fiike (Sp^.)- Ä«
allen ®rten luruAgeroiefen, mirb er fam brittenmal Dilbbieb

(©d^iHer). Bu ftoii wxö^ ju meirl^lii^, ben ^erm mit hm ßouem
jtt tjertoufdjen , fa^ er nur einen Jlnsmeg vor fu^ (©(filier).
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SalfltJtgs attffprttigntb pürjte n ^txarxB roit em Wnfmmga: (Ä. g.

Wltt)tv), Sßg(. aud^: 05» Ijört fi^ fieber, geboren ttttter \zhtm flimmel

(Sp|.)- ^tt^ nJ^nn tlp: olle, für eure flutten bong nnb eure fl^riien,

endj ibem ©^onnenjodje fügt
?lud^ ein gormtport ift ftott^aft: Kt^ ujor oi« leu^gekletbet

njtrkltdj burdjgefroren (®oet^c).

SEBegen ber ^erbinbung Si^ ^Jlrmer f. untei la, tuegen bed 9(uSbru(f9

ttxoa» fettes, femanb anbecs
f. untet Iß.

3. bur^ eine ^ortüet (ein Umftanb8tt)0tt): ©u bo. ©er
links. 3o etuJOB. SBgl auti) ;2lUes Ijeute ärgert mtr^ (124).

Wlit einem gormtpott: Äir uon oben. Die uon geftem. Die

Cobung für gefiem. unb h\t für Ijeute.

% Sctont toerbcn aUt bicfc ^crBinbungcn ganj fo »ic bie cntfprct^enbcn

$ou|)twortggni^|)cn naä) ber oUgemcin für Sö^c gcitcnbcn S^auptctQü (293).

c) ^te ^Uigfagebeiffigung (^aS ^räbilatibe 9(ttribut).

851. 3^t !i)er^altnid au ben anberu mithtm. Oft enthält bie

SSeifügung eine S3eftimmung, bie nid^t fo eng toic bo3 gettjö^nlid^c

5Ütribut mit i^rem |)aupttt)ort üertnüpft ift, fonbern ftd§ felbftänbigcr

^ä(t unb fogor ju bem in ber 5tugfoge fte^cnben ß^itmort SBegie^ung

i^at <Bk be§eid§nct bann meift oud^ feine bouembe (Sigenfc^aft

be^ Prägers biefe^ §aupttt)ortbcgriffe§, fonbern nur eine gufälUgc,

Oorüberge^enbe ©rfd^einung, toel^e an bie in bem ßeil^jort an«

gegebene Xätig!eit gefnü^jft ift. Tlan nennt fic bann Huäfagebei«

fügung ober (mit §. ^ßaul) prdbifatiOeg ^Ittribut.

tiefer @a|teil begeid^net bann natürlich eine Sßorftellung, bie

nid^t nur ju bem burd^ bog §aupmort auSgebrüdften S5egriff, fonbern

ebenfofel^r gu ber ß^^t^ortSoorfteKung gel)ört unb mithin fojufagen

eine S^ebenauSfage §u ber ©ubjeftS* (ober Objeftö*) unb gu ber SSerbal*-

OorfteHung ^ugleic^ ift. 2)ie 5fugfagebeifügung berührt fi^ be8tt)egen außer

mit ber genjö^nlic^en 35eifügung ouc^ mit ber freieren ^rt ber (Srgänjung.

©ie ^iege ba^eraud^ beffer etwa ,,^ttributit)obie!t(beifüglic§c@rgän5ung)".

352. SÖre §orm. 3n ber fjrorm uttterfd^eibct fic ftd^ ntd^t öon ber ge-

roö^nlid^en ©eifilgung, l^öt^jlen« ^inftd^tlid^ ber SSortftettung. Sie liegt öor in

©ö^cn, tok eS bie j^on anbertoärtä (334, 369. 385. 388 ff.) ertoä^ntcn — oBer

^ier »cgen ber ©eutlid^feit »iebcr^olten — folgenbcn finb:

1. afö Slbieltiü {^attiiip): Cr kam branb an. £it roleber^oUen ta jlttemb.

Äia iHlrWr fui^ ItmbeatlÖdlttg tn ber Äöjweti nm^ertrUb (Ä. g. 9Kc^er). Die ^
gegenüber Ät^enben fd)njtegen eine WJeÜe fütj betradjtenb, x)^ |li^ jn fhrtenn

(Ä. g. äÄe^er). ^am\t ftavib er anf, ben um öen ©ifrfj Sl^enben ben KöAen
lunjenbenb (^ignt.). ^te tDoljnnng mng retii verlaffen nierben. I}ie Bnfenbnng

erfolgt frei nnb nnentgeltlirlj. ^mig l|l man lei4it|lnn!g. ©entfftr i|i i>ßB nnfiber-

fe^bar. 3ar fiattfebrale woUenb ptrömt baa ^o\k (Sungfr.). — 3sij fa^ t^ ruttüf

frtfi^ nnb gefnnb. IDtr fanben i^ fi^lofenb. Mcm \jat i^ ge^eUt entiajfen.
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©er <8mtiträiö)ler Ifjefert iaa i8tu^ nur gtbmhm. JOlefee ©erli^ tgt mtra warm.
Ate begtttbtn ttrn iebenbtg. OBr ^iift ms fczl am aller Hot

2. als 6u6ftanttö: ®r |tarb efn (HtFt|lgtälrrtger ®rel». (Bin iFetnb
kovmft bn jurM bem ©rien (©d^iaer). aBcnigcr gel^ört l^terl^cr: Als t4r mWi
einen iFremillng fair ta blefem firete; «IPjo ü^ einen ©ott ntWr füllte, ©crobe
biefe ©ebraud^Sroeife ift aber ^eutc beraltet; tS tritt bofür 4. ein.

3. alä ©ub^antit) mit einer ^rö^ofition: St^ kovxmt mit leeren
^änben an. ÖBr ret|ie mit einem uollen ßeutel ab. ©le iFelnbe jogen jttlr In guter
®rbnung jurütk. Ö5r bat mlrlj In ©rOnen. OBr jle^ auf ben ignlen. ©a
hommt efn üann in Doüer ^ai gelaufen (^eH). lOon fträftlgem £örperbau unb
ungemötjnlldjer ^'ö\jt bes iUurlireg, aber unf^önen ©efldita, fiUilte ü^ moljt
(S. 5. aße^er). 3:1^ näljerte mltlr mit blefem großen Anliegen ouf ber Bunge
eine« Motgena meinem ©trelm i^. fj. SRc^er). — 5i^ lafle t^ In guten Rauben.

4. alg (SuBftantiö ober SlbjefttO mit einem gormmort (befonberä aU);
(&v l|l arm al0 ©agelötjner. OBr l|l elnjlu^eli^ alß 3lrjt Surbt ala -i^of-
melHer Dlenfle bei einem fnngen fiaoaller (Ä. ^. SKc^cr). Mcai |rat üjn geljängt
al0 i8ranb|tlfter. — Dlefer fiaufinann 1(1 ala fludrtoerbäifjttg oerljaflet roorben.
©er 3lrjt Ijat ben firanben als geljellt entlalfen.

5. aU ©ubftantio, mcift im Slffnfatiö, mit einer meitcrcn Söc*
ftimmwng:

a) mit einem (Subftontio unb einer <J5rät)o|itton: Sie (leiten ©eme^r bei
iFuß. OBr ging »orbel, bie ^anb an ber iEü^e. 3luf ben iWauem erfdjlenen,
ben Ääugitng Im ;2lrme, ble jMfitter. 5e^ eilte iBoccarb, nadr einem ÄugenbM
be0 ^ßefmnen», bas Srljrelben In ber ^anb, auf ml4r ?u (t. ^. We^er).

ß) mit einem Slbjeftio in feiner (^rnnbform: Sie fag ba, ble 3lugen
ooU ®ränen.

t) Mt einem «ßartijiv: ©er Äufug tio|tet, elngefftrloffen iMot^erlo^,
100 iMark. (Er flel}t, ble ^änbe .?um BeuB ertjoben (Sörgfc^oft). 3n einem
CBrfeer jlanben mir, hin ßiisk IjlnaUg Ins übe 4Feib gerüstet (^itc).

mt einem (Scnetib: ([Br ftanb erljöbenen Raupte», ©onft ogl. oben (unter 3)
Wnfrijönen ÖöeftdjtB.

6. alä Umftanbämoct: ©er ^ann raelg ha alles, ©en ßeamUn habe
tri; tjler gesagt

SScnn bie S3eitügung einen (Srunb onfü^rt für bie Sluäfage, bic bahutäi
eigcntlid^ erft gültig mirb, ift ala in locitem Umfang gebröud^Iit^ , unb gmor
oor eubftontiöen, Slbieftiöen, UmflanbSmbrtern unh gonaen SBortgru|)^)en: Als
iFamÜtenoater wirb er am lrärte|len getroffen, ©aa Ö5ertrtjt ^at tt)n als «äbels-
fdlirer am Hreng|ten bejiraft. Mq ju alt l|t er rßii«r Stelle enthoben morben.
;ilan Ijat lljn als uniurertjnungsfätilg fretgefprodjen. ©le Stabt Ijat ttrm als
tlprem iBefreler ein ©enhmal gefe^. Sn iBerlln roolrnen als ber ^Äeldjsljaupt(lttbt

ble mellien Ijotjen ^Beamten. Wan ogl. aber aud^: j^eutc muß bie öerfammlung
Itattfinben als am er|ien Sonntag bes ^Monats.

Urf^rünglid^ führte natürlid^ als aud^ r^ier nur mit SJergldd^ung ein; fo
ift nod^ ameibeutig H^ m^b. d6r ze mir armen hat also grö^e minne als
ze einer küneginne.

353. S^trc m^xtnmi% gegen anbcvc (Bauteile, 9lud^ bic Sluäfagcbeifügung
ift oft fd^mer gegen anbere ©o^teite abaugrenae«. ©inmal fonn man l^öufig im
Bttjcifel fein, vi nid^t eine (freie) (grgönaung (UmftanbSbeftimmung; 367) oorliege;
fobann aber fonn man öcrfud^t fein, big in Söetrad&t fommenbc SSenbung aufammen
mit bcm3eithJort algSluSfage, bieSBenbung felbjl aberat§fog.$räbifat§nomenu.bgI.

Sütterliii, Tic beutfcfie SprarfK ber ©oßemuort 22
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anjufelen. 3)ic entjd^eibung ^fingt a«d^ ^icr eBen immer baüon ab, ob bic SBcnbung

für fid^ otlcin ftc^t, ob fic nä^cr mit bcm ©a^gcßcnjlonb ober ber ©rgönjunfl

tjcrfnüpft tft, ober ob fic mit bem S^ttDort jujommcngc^ört. Sn beti Ser-

binbungen ftrtj ble Äugen rot meinen, einen laljm fdjlagen, etroas grün
färben a- ©• fönnen bie Slbicftioe rot, laljm, 9rünanficö3luSjagett)örtcr(389)

ober Sluöjogebeifügungen fein. Sn ben ©ö^en OBr rettet auf einem JHferb, (5r

fc^läft tm <3ett fönnen ouf einem $)ferb nnb Im ßett gmar nur 3:cilc bcr

?tu8fage ober (grgönäungen fein; bagegen in ©cifptelen teic ©ie Gruppen

kämpften in getrennten Raufen ober ©oa ^eer brang tm Sturm in ble S^äbt

ober ©te iMörber liegen tljr (Dpfer in feinem ßlute liegen fann bie SSerbinbung

hcä ©ubftontto§ mit ber ^röpofition eine umftanbbefiimmenbc ©rgänjung ober

eine Sluj^fogcbeifilgung fein.

B. 2)tc ^rutJpe be5 «b|emti5 (2)le «bicftUicrIättterunfl).

354. flUöemcltteö. ^ie näheren ©eftimmungen, bie ju einem

STbjeftiö Einzutreten, öerüoUftänbigcn meift nur ben ©egriff biefcr

SBortart (bes ffobe« njürbtg, eud) ö^Ud|); mand^mal aber ^bcn

fic auc^ bie ^lufgabe, eine fc^on gefdiloffene ^^orfteüung genauer äu

erläutern (oben btdi). ^s^t einjelnen ^ängt bie 'äxt be§ sBer^dltniffe«

auc^ ^ier njiebcr üon ber Sebeutung ber betreffenben S33örter ab.

S^rer 5orm nac^ befielen bie Erläuterungen beg SeiroorteS meift

aujJ einem ©ubftantio ober Pronomen (bret iFng breil, mir li«b),

feltener auS einer «ßartifel (überaU bekannt) ober einem amcitcn

«Ibjeetiö (redit gut, tief blau [36 1]).

einen feftfte^enben 9iamen ^oben biefe näheren ©eftimmnngen nod^ nid^t,

ttenigfleng (einen richtigen. ilBir nennen fic bcä^alb au(^ nur aDgemcin Äb-

ie!tioerIäutcrungcn.

I. ®a§ Slbjeftit) mit einem Subftcntit) ober Pronomen.

355. föUcDcrunß. 2)a§ (Subftantiü ober Pronomen, t>a^ üon

einem 5(bje!tio abhängig tft, fann feinen gmecf für fic^ allein er*

füllen: bann fte^t eö am ^äufigften im 5)atit) (tfjm gleidj), feltener

im 3l!tufatiü (bret fug breit) ober im ©enetiü (be« Äobes

roert). @^ !ann aber au^ ein gormmort ^u fic^ nehmen, 5. 18.

eine ^räpofition (freunblidj gegen iebermann, rot öor Born).

Slüc biefe ©cbraud^öweifen maren urfprünglid^ mo^I nur ba möglit^, too

baS Slbieftio neben einem SSerb in ber Sluöfage ftanb (Ole Oöelcgcntiett i? mir

gftnfllg); erft nac^träglid^ na^m auc^ baS attributibe Slbfeftiö folc^e (grlauteningen

au fw^ (QBtne mir gftnftlgc (I5elegen^elt).

a) 2)ag mjeftio mit einem ©ubftantio (ober Pronomen) o^negormmort.

1. Sm ®atio.

356. ®er ^atio beseid^net nac^ einem ^Ibjefht) ^eute meift ein

äufeere^ 3iel, auf baö bie ©igenfc^aft gerichtet ift. (§x fte^t

a) ^auptfä^lid^ nad^ 5lbje!tiOen, bie an fic^ !einc tjoüftänbige 83or*

fteÜung ertoeden.

3laäi bcr «eben tun g ^ot man unter biefen ©eimdrtem üerf(5iebene

®ruppen l^erborge^oben, j. 3. ©eiei(^nungen
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a) eines «uSeren «crpitntffe«, unb ajoar fotool^I be8 räumltt^en «fi«
^onbeS (bcr 9?ä^c utib bcr fjcme) »ie gegenwartig, na^e, benat^bart,
fern, frcmb, aW auc^ bcr SSergleid^ung (öor aßem §infid^tli(^ ber ®r5Se)
»iegleti^, ä^nlli^, gewax^fen, angemeffen, anftänbtgunbbercn®cgenteiL

ß) eines inneren »er^ältniffe« bcr 9ieigung unb «bneigung, beS
»u^enS unb ©c^obenS u. bgL, toic gnt, bSfe, Heb, »ertrant, teuer,
(an)genelrm, njlUkommen, wert, letb, nerljagt, erwfinW, wtbrlg,
^olb, gnäblg, gnt, geneigt, gewogen, blen^bar, untertänig, er-
geben, getforfam, eigen, pflix^lg, treu, abtrünnig; nü^llr^, günfttg,
farberlti^, tangllr^, |uträgll(^, erfprlegllr^, ^eüfam. ^icr^er gehören
audlf SBörter wie bunb, bebannt, bewußt, fobann leli^t unb fi^wer.

5)Qg 3ie(, bo§ bcr SBemfaß nac^ bie)en Börtern be,\eic^net, ift

geroö^nücft eine ^erfon, feltencr eine 'Sarf)e: ©in mir fremberflerr.
Man mn| itpii ^fotb fein (©gm.). IDm IDolke geneigt (©gm.). Öem
grölten fiönig eigen. Broei feltfame, mir nur fu bekannte (ü&egen-

^änbe (Ä. g. aWe^er). ©in ßilb, ba« mir gleidj fei. Den ^einben
gemad)ffn. Beib rnia mtllkümmen. J)ie ihm mßänbiaen Sifee im
;Münfter (Ä. g. iKet)er).

^erein^ett fommt au(^ soll fo mit bent %atit) t)or: )0oU {iemlU^ ra&rem
«Pete (SBlel.). «oU fo fft|em JS^Pöor (Berber), ^eute i^ hai nur no(|
ntunbartlid^.

b) bn ettoaS freierer SSeife folgt ein $)atiö aber oud^ auf
^Ibjeftioe mit ben (Snbungcn -lidj ober -bcr, oorne^mlic^ folc^e, bic

oon einem S5erb abgeleitet ftnb, mie begreifltr^', nnnbfrpteigliift,
moglidi, erreidjbar, fnjjlbar (133), aber auc^ auf Slbleitungen

oon ©ubftantioen mie öerjtanbiirij, fir^tbar (134): Mf eine

ollen nnbegreiflidje Deife. öemcrfenSmert ift bie SBerbinbung dKn
mir fo nberrafdienber ßefelrl (S)on Äarlo«),

2. 3m «Iffufatiü.

357. a) 2)er STßufaHo fte^t im $«§b. begripergän;^enb

a) an ©teile eine« älteren ®enetiü§ (859) nod^ mag« unb mert«
bcftimmenben Slbjeftiocn tote long, breit, biik, Ijor^, tief, fdjmer,
olt unb be^eic^net bann hai ÜKa| ober ben SBert: brei iFng long;
einen Bentner fdjmer; jroei üonote olt.

«ud^ wert unb fi^ulblg werben fo gebraucht, wenn fie mit bcr ©eacid^nung
für einen ©clbwcrt ocrbunbcn fmb: fielneu geller wert «Ja» bin lA ihrm
filjttlblg?

^

%li SKafebcftimmung gilt auc^ bic crpe ©teigerungS^fe (bcr Äom-
|)aratio): Be^n ^Minuten früher, (gln gut ®eU fünger.

2)cr früher übli^e ©cnetio (359) ^at fK^ ^eutc nur nod^ in Bufommcn-
fefeungcn ermatten wie mannsgrog, arme«bl& (103,2b 3tnm. 108 bl).

ß) ein äußere« 3tel be5eirf)net ber SSenfatt ^eute me^r unb
me^r bei einer 9flei§e oon Stbjeftiuen toie gemoljnt, mfibe, fütt,
infrieben, fiberbrfiffig, fro^ los, qnitt, fiftnlbig, beron^,

22*
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geflänbtg, Ijabljaft, fäljtg, anftrijttg, qzwaljx: Sobalb tntdj bte

feäubBr cmfidittg lourben (ßeffing). Wzxm tljr bas fäfjtg roaret (®öj).

Selb iljr mtdj r4)on mübe? (®ö|). Sdi kann ben d^ebanken ntdjt

I00 nj^rben. ©u bift h\z Bproitje bo: O^alantme jn raerng geniDljnt

(@. ©alotti). Djenn 2xz has ßud^ Ijobljafl nuerben können (§erber).

Sfdj bin ba ©Inge genjaljr nuorben (9ian!c). Der dBtmer ipt bjoü

HPaHer, üan xft Wjm Jl^itung fdjnlbtg.

®ancBen fommt ober mit ber fllcid^en SScbcutung oitd^ ber ^cnettö öor

(besf troAncn ^tones fatt: 358) unb bie SScrBinbung mit einem ?5orm»ort
(?ufrl«b«n mit fßtnjem £x)8: 360). (£ine genaue Slbgrenjung ift im einzelnen

ni(^t leidet, meüjebcä SBort feine eigenen Sßcgc gc^t. äKand^e Sluäbrüde firoudlen

alg SBenfatt Beinal^e auSfc^IieBIid^ bie gej(^Ied^täIofen formen ea, ba», wa»,
toäl^renb onbcre feine berortige S3e|d^röufung fennen. Unb toö^renb Bei einigen

ber ©enetiö fd^on oltertfimlic^ unb gcmö^tt flingt, ift bei anbem oft »icber ber

2lffufatiö ^eute beinahe unjuläffig, ft»ie bei ^abljaft in i^tm crtoö^nten ^crbcrjd^en

©a$. 5)aä S^ö^ere geprt in had SBörterbud^.

Sn att biefen ^fötten fanntc bie frühere ^pTaä^t nur ben ®enctiö
(809). 2)er 9lf!ufatiö tarn babure^ auf, bofe im Saufe ber 3eit öerfc^iebene alte

©enetiöformen mit ben fjormen beä 9tffu|otiüä jufammenfielen, fo für 2l!fufatibe

gel^alten tourben unb bann baä Slf^ujicr abgaben für neue unjttJeibeutige Slffufatiö*

öerbinbungcn. S3cfonberg haS gefd^Iec^tälofe n^b. ß», haS ben ml^b. (Senetiö 6s

unb ben m^b. Slffufotiö S? fortfe^t (173), ^at in biefer ^infic^t eine bebeutenbe

aioUe Qt\pitlt

b) greier ift bagegen toieber bie SSerbinbung 13er btefen i^ag

fällige HDedjfel, mein bret Modjzn abraefenber fetter.

3. Sm ©enetiü.

358. 2)er ©enettü bejeid^net lote ber 3l!!ufatit):

a) meiftenS eine notwenbige begrtfflid^e (Srgänäung beS

^Ibjeftiög: IDe« fiobes roert. Des dBngiifdjen marljtig.

3)iefc Slbieftiöe bejeit^nen im einzelnen:

a) eine 3:rennung, toic loa, lebig, bar, biog, qnltt, bebürftlg,
B£rlu[iig; auc^ flitjer gehört nac^ feiner ÖJrunbbebeutung ^ier^er: Wäx* ti^

ber ©ebonken loa! (gauft). Se^ lH bie Seele lljrer iSanben ^el (^[ungfr.).

Ceblg oUer $)flld|t (®Iocfe). :ÄUer ^euben bat {%tU). ©ea ©ankes fei man
qnttt (Seffing). Der Abhilfe brtngenb bebürftlg. De» ©^onea Derlu|llg. Deffen

bin Idi [xö^tx,

ß) ein Streben nad^ cttoaS, »ie gierig, begierig, geljlg: begierig be«

Stalles (^erm. u. ®.). ©ierlg ber Arbeit (STf^iÖeig). SSgl. ffaffet mw nWjt

etteler ®tp:e geljlg fein bei Suti^er.

t) ein geiftigeä ober leiblit^eä ©rfaffen unb S3efi^en, wie anfldjtlg,

gema^r, gemorttg, elngebenb, gemlg, bemugt, fäljlg, hnnblg, gemo^nt,
mädjttg, tellljafttg, Ijabljaft: Sehtes iFeinbea onftdjtlg werben, iJebes illPinkes

gemörttg. ©ea iDerfprediena, einer (lBrmal|nnng elngebenk. Seiner Sot^e gerolg

fehl» Sdj bin mir keiner Srfjalb bemugt OBlnea fo tjä^ldjen Streüiiö fatrl0

(SKinna). QBlne ^zwaz, bie bes Sdfarrena «ngemolpit mar (Seff.). Hütit bes

Srfjroerta gemoljnt Ift meine -^anb (^ungfr.). ©ea Srfjrelbena knnblg. ©e« C&tg-

lifcljen mäcljtig. Alle Teib l^ teUliaftig feiner 5d|ulb (Jett).
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5) ctnc ©cmütäBctoegung, wie fro^, fiberbrfifrig, lufrteöen: OBr
mxxh felnea Cebeiw nlriit prob. Mmdit entbrBtrat, bes QBlgeittuma froh, bua
freie ©eroerbe (©|jaaicrg.). tberbröfTtg m^x Somt (Sungfx.). Bufrleben be»
©lenjieg (Sfauji).

6) eine gülle, toic Doil, fatt: QBtn (Darten doU boftenber iSlmnen. -iDoU
ffipa ÜÜJelnes (ßut^cr). ©er «Pelber Tott (eiaöigo). 3r^ bin bea troAnen Song
rarn fatt (fjauft). ©er fiSnig unb bie fiaiferin, be» langen ^abera mübe (Senore)

einen SScrt, wie wert, würbig: OBin Arbeiter i|t felnea Äohnea wert!
AlUr QBIjren wert OBlgner «erb i|l ©olbea wert Dea ^Drelfea wörbig. Die
Äpijäre, bie eurea (Deiüea wfirbig iH (®on Äarloä). S3ei fdjnibig jic^t nur
nod^ bte »eacic^nung heä «erbred^enö ober ber ©träfe im ©enetiö- ©ea
tröülfr^en Venera frtjnlbig (Sutl^cr). ©ea ^^ot^errota, bea ©obea fdrulbig.

3m großen gonjen weidet aber ber ©enctio ^icr nte^r unb me^r jurüd.
Sin ferne ©tette tritt nid^t nur, wie fd^on erwähnt würbe (357), ber 9(f!ufotib
fonbem oud^ bie »erbinbung mit einem gormwort (359. 360). ©elbft in 3u-
fammenfe^ungen mac^t fic^ ha§ fd^on geltenb. man fogt gwor ^ier oucb notfi
regenareidj, lebenamöbe, amUmUe, iebenafätrig, ^elratafähig,
llebenawürbig, mannstoll, aber auc^ fd^on mit ber fd^einboren ©runbgeftaltm ©ubjtantibä gelbglertg, hampfbeglerlg (103,2b «nm.).

b) eine freie Sßerbinbung liegt bagegen lieber in gatten öor
tote: Das abznhs üblt£^e Spul

359. (Scfc^ir^tUrfiCä. Oegen früher ift biefer abhängige ®enetio ftar! m-
rudgcgangen, fclbftöerftänblid^ wegen beä fd^on erwähnten BufammenfoHS eineö
XtiU ber formen, ^m 9R^b. flanb fo nod^ SSortem wie ooll, leer, fatt
blj^, frei, gel|ig, weife, ferner nod^ SRaßbcäeid^nungen tok lang, Irorfr
burd^gongig ber ©enetio, für htn in ben folgcnbcn ^a^r^unberten mebr unb mefir
bte Orunbform be§ ^auptwortö gefegt (brel 4Fuß lang) ober eine «ßartifel
etngcfd^oben wirb (ooU Bon Änfdjen, frei »on :Arbeit, trolj über baa CDlüA,
arm an ©eilt, um einen fiopf größer); monc^mol ftanb er aber ouc^ gerobeiu
für etnen Slffufatiö, j. 93. in SJebcnäorten wie QBlnen gewaljr werben, fatt
^aben. SluöbmdEäweifen wie bea fügen «Pelnea noU, bea fiönlgreirbea
mai^tlg, bea ^Söfen gewohnt bei Sut^er, ber größten UDärme unb fiaite
gleldr empfängig hti Berber, unbeiiümmert bea öorganga bei SBielanb
lufrleben bea ©lenflea hti ®oet^c, bie un« fo ungewohnt onmuten, finb ha'"
^cr ed^teS alteä ©^jrad^gut — (gr^alten f)at fid^ ber ©eneHo eben ^eute nurm befttmmten, beino^e ftel^cnb geworbenen »crbinbungcn toit ©ea bin
Idj frolj, bea Äobea würbig, bea Cebena wert (neben OBlnen ®aler
wert), bea iöerrata fttjulblg (neben ©einen geller frfiulblg) unb in 3u-
fammenfe^ungenwiemannaljodj, flngerablA.gelfleaarm. Ümfowunber-
barer tft eä, m fäiflg unb qnltt im älteren fftf)h. ben ©enetio neu angenommen

b) ®aS Slbieftib mit einem ©uBftantib (ober gürwort) unb einem fjormwort
360. ©ie SSerbinbung eine« @uBftantiög (ober gürtoortö) mit

einer $rä|)ofttton ober fonftigen «partifet tann gu bem mjeftio, ha^
ftc ergänzt, lieber in boppelter S3ejie^ung fte^en.

a) (Sie ton nur ben 53egriff beg mje!tiü§ öeroollftänbigen.
^ann fte^t fie metften^ für eine früher allein öor^anbene ^afugform,
öome^mlid^ einen (^enetiö (357. 358):
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An ®ljr£n xmh an Stegwi rftdj. üfiibe »on htx ÄrbeiL ®tmg
nodj ®elb. dBrfaljren ttn Seekrieg, 6erett fox finge. Wloljl bem,

ber frei von Sdjulb nnb iFrljle beiüaljrt hk kmblidj retne Seele.

Knbekömmert um bas ©erebe Jber Cetüe. Die nSrtjlie an ürm felber

foUjl bn geljn (^ungfr.). Seinem in bte ^aljresbndjer von ßtxn

giänienb eingetragenen Hamen (^. g. iO^e^er).

@o Brautet man ^eute ). 9.

an nac^ reti^, a».m, geioS^nt;

auf tiae^ ftoii;

in nad^ geftbt, geUt^rt, ttnntfrenb, hnnbig« erfahren;
mit nac^ infrteben;
nait^ nadi begierig, gierig;

fiber nad^ froti, tranrig, nnmiliig, ärgerlii^, iornig;
nm nod^ unbekümmert;
oan nad^ las, leer, frei, rein, fatt, ooll, mfibe;

ftt nac^ fä^tg (jn fr^aben), geeignet, paTfenb.

3n biefe ^lofifen gehören aber au(^ anber unb ade fiom})aratit)e, in«

fofem fte als naci [läi ^aben: (Präger als ein |)ferb. Cline anbere Stobt

ai0 ilBiörntjen.

b) (Sic !onn aber auc§ einen ©egriff nö§er bcfiimmcn, bcr an

fid^ fd^on öollftänbig ift; fo in SSerbtnbungen loie: 3(jm gleid] an
fiegabnng. ©er megen feiner Siljlagfertigkeit in allen Greifen

bekannte feebner. dKn tro^ feinen Saljren rfiftiger ©rei«. ©iefer

über alle üagen glmklidje ilenfdj. 3n ber itirdjt bes flerm er-

geben ber d&ebietcrin. ©en ©eneral non iWöilenborff, nodj fteif

»on ben iligljanblnngen (Söi^m.). ©en iFranen gegenüber mar
ti^ fdlürijtem (St. g. $We^er).

©onft gehören ^icr^er nod^ SSergtcid^e toic bietd| mie ber ®ob.
S)iefe S(ugbni(6?ttet|e ijit, »ic j. ©. mp. z'ören blint „Blinb für bie ©ittfam-

lett" ($ßalter b. b. $.) betoeiji, fc^on alt; aber fte f^at in neuerer 3eit burd^ bie

(Knj(^rfinfttng be« ®enctio8 an Umfang fe^r angenommen (359).

n. a)a3 «bicftib mit einem jmeiten Slbieftib.

361. a) S)cr Segriff beS leitenben SSorteS mirb burd^ ben be«

untergcorbneten ergänzt in ©äjen toie: ©in tabelloa befdjaffene«

(IBremplar. ©iefer krnmm gemodifene ißanmllamm. üBln unlösbar
fdjeinenbeö ^ätfel.

b) .l^äuflger ift \>a^ jtoeite SBcitiJort eine entbehrliche (grlduterung:

®in unfjörmlirii biiker €opf.
^obei !ann ed 5. $ö. fein:

1. eine ®rabbefKmmung: ©er fiemliiij lange 6rtef. (Kin nnmS^g großer

jQolf. CBin übertrieben teurer (&afüfßf, OBine feiten gfin|tlge ©elegfnijeit.

2. eine Beitbefiimmung: Qltri^trer, ber eioig fange. Sgl. Das emig (ibr^tge.

3. eine ^eftimmung ber SHxi unb Sßeif e: {)as (iegreii^ ^eimhe^renbe ^tts,

^ forgfüUtg ausgearbeiteter |)lan. €ren geleiftete Dtenfke.
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©onfl öc^Örcn ^tcrl^cr oitc^ gfillc tote Ute efjijlg rld)tl0B :Ätrtnjort, Die

elnjlg ffttjiertbe ßroft. ®ocl^ ögl. aiit^ 343 a 4.

Sine ©ufiftanttoietunß (1101) etncr SSerbinbuttg berart liegt öor in bcm

fjfatt Da« nntjcUöoU ©efdjetrene,

@cf(f)id)Ui(^ed. 35ie ältere ©))ro^c öerttjenbctc in biefen 3«|Sfe«t

mei^ boS bur(^ feine befonbere ©nbiing ouSgeseid^netc cntf^ircd^enbc Slböerb

(t)gl. 391): mi)t>. harte gerne „fe^r gerne", unm»?eclichen breit „wnmti|ig

breite

SDie heutige SSerbinbnng eutf|)rid^t bcmnac^ eiiierfeitS Slusbtüdcn wie ftanj.

extremement riebe, engl, enormously absurd, wo ^aS Slbjeftiö burd^ ein SlbUerb

beftimmt wirb, anberfeitS aber anc^ fold^en wie frona. nouveau-n6, premier-nö,

mort-ne, nouvelle convertie, demier venu, (des fleurs) fraiches cueillies,

englif^ born blind, hard boiled, new-laid, unb erinnert an ml^b. Fügungen
Wie guot hagenbüechin (@rec).

9)lit ^ortntoort* (Sin f^orntwort vermittelt bie ^ejiei^ung iXüi\äim hm
beibcn Slbiefrtöen in @ä|en wie: ©lefe för ietdrt ijeltcnbe ßergfptl}«, QBtne ai»

nnlöebor bejeidjnete Aufgabe; ferner WJte nen gepult 5)o(^ bgt. aucb SBcn*

bungen wieDtcfe mlj|lnngene, »eil öberilörjte Arbeit (362 IL 3; »gl. oud^ 453).

IIL 5)o§ Slbjcftiü mit einer ^artifel (einem Umiianböwort).

362. I. Slb^öttölöfeltSDer^altnlÖ. a) 2)og ein SScgte^ungg*

toort beit Segriff beö ^Ibjeftiöö füllt ober ergönjt, ift feiten, !ommt

aber toot, g. Ö. in (Sö|en unb SBortgruppen roic: Wit tft hk ^atS^t

kfdjaffen? Die Ijter Ijeinufdie ÜHnbort. ©te nbcrall anfäffigeit

ßauflente. dBiiie lange banembe ^orftfUmtg. üit anbunt Äugen
als knrj tjor^er (Ä. g. ÜJ?et)er).

b) §aufiger ift ber Su\q^ an ftd^ nid^t nötig: ©as eben

leere ©ntpfanggjtmmer. Sein kaum genefener Dater. Mt }aljre-

lang fidj t)pr|Ögernbe iärteggerklörung. 2o utele £eute. SSgl. <tncl):

Die futr gegenüber Si^enben.

II. eigcnöebeutung. S« ö«i>«« Sötten fönnen hk näheren ^eftimmiingen

berfd^iebene ©ebeutnng ^oben.

1. 'öolb beaeit^nen fic ben Ort ober bie B^it, wie tjfter, ^a, überall,

itüdj, eln^, nie, immer: ©er immer Ijeltere ^Immel. ©in nodj nene» -l^atta.

Die oberljalb gelegene ßrötfee.

2. SSalb beaeid^ncn fie bie 6tärfe ber eigenfd^aft, wie fzinx, fo, töte,

fa|l: ®tn fe^r neugtcrigeB ^Mobdjen. So olel Ätljnee. (Tin buntjaua »ertrouens-

njört)tger Benge. ©lefer fajt nennjlgjaljrige (Drei«. äJie fro^ bin li^!

3. ©eltcner beaeic^nen fie anberc Umjlönbe, wie unnütlgermetr«,
bennorlj» ond^ meli u. bgl.: QBlne nnnötlgerwetre tjöfllitie Antwort. Dlcfe lmmeri)ln

lelr^ferttge iÄrt. Dlefer bennoi^ unljeliooUe ^rteg. ^'elne mlg'nngene, metl

überftftrjte Arbeit. ÖBln rolljlger nnb barum allgemein gefürrljteter -ßerr.

III. gorm. 3" btefem S^ejiel^ungSnjort !ann no6) ein J^orm*

toort treten: (2Bin xjon Ijter aus fiditbarer ßrrg. IDte nad^ oben

ftrebenben iFeifen. €tn für Ijeute angefagtes ^njcrt. ^ocb !önnte

mon biefc ^Serbinbung üon gormnjort unb SSoUföort oft ouc§ als

ein^cit faffcn (139,2).
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I. 2){c SScbcutung.

a) Buftt^Iofc unb äufa|6cbärftige SSerBa.

363. S)te Serba, btc für ft^ fd^on eine öollftättbtge S^orfteUung

ertoerfen wnb bc8§aI6 feine nähere SBeftimmung §u fid^ git nel^men

bcaud^cn, l^etgen ergänjung§Io§ ober abfolut (aud^ juftänbUd^):

ft^iafen, krätikein, tanken, fdinjeigen. ®te ortbem nennt man
ergänsunggbebürfttg (ober relatttj): nennen, frlrlagen, tier-

tranen, gebenken (153).

b) 35ic gScbcuhtng bc§ Bufö^eS.

364. a) Set ben ergängungSbebürfttgen Sterben !ann bie

(Srgönjnng mieber in Oerfd^iebener S^e^ie^ung jur ßeittoortö^anblung

fielen.

1. (Sie !ann einfad^ ben S3egriff be§ geittoortö erft füllen, toie

bei fd)[etnen, ftrtr betragen, ftdj jetgen, nennen» ®ann berül^rt

ftd§ biefe ©rgänjungSöorfteHung oft fe^r innig mit ber SSorftellung be§

StuggangSpunfteS ober be§ 3^^^^^ ^^r ^anblnng (JDn fdr^tnpt jer-

(Ireut ®r jetgt fid| tapfer. ®r betragt fidj anptanbtg. Das
llolk nennt t^ meife).

2. ^ie ©rgänjung fann ben 3cittoort§begriff aber aud^ irgenbtpic,

5. IB. berfnü|)fenb, oerbollftänbigen. ®onn bejeid^net fte eine 3Sor«

ftellung, bie Don hm anbern im @o^ genannten ^orfteHungen un*

abl^ängiger ift. 2)abei ftnb aber toieber ^anptfäd^lic^ brei gälle möglid):

a) SJ^eift gibt bie (Srgan§ung ha^ 3^^^ ^^' ^^^ ^^^ 3^^^^^^^^'

tätigfeit gilt: Der toedjt fdjlägt ba« |)ferb. ©eljorire betnen dBltern.

(J^ebenket ber Ijnngernben ^ögel Srtj bane anf feine ^rene. 5lud^

Sßerbinbungen, bie angeben, bal ha^ Qki bnrd^ bie 3eittDort§tätigfeit

üernid)tct »irb, fann man l^ier^er fteHen, mie: JDfelfen jerfdjnetbeit,

eine Stabt jerftören.

Slugbrüde wie getjen loolUn, fxlrlafen muffen bagegcn, in bcnen 2;ätig-

feit unb Sid fd^on au einem einl^eitlic^cniBcöriff geworben finb, jd^lieBt bie

heutige ^uffaffung öon biefer ^xuppt auä.

ß) ^ie ©rgöngung fann aber aud£) ba§ @rgebni§ ber §anbtnng

bejcic^nen: Sie borkt findtjen. J4)[ frljneibe Pfeifen. Der iFreunb

nta4|t eine ^ctfe. Sei 3cittt)örtern, bie felbft feine auSge^jrögte Se-

beutung mel^r ^aben, toie machen, tun, letpten, liegt meiftenteilö

ein berartigeS Serl^öItniS öor. ^od^ berühren ^j^ biefe audt) toieber

mit ben furj guüor emial^nten gormen toie können unb muffen.

7) ®aö 3^^^ ^ö"" ö^^^ ö"^ ^^^ ^^^ ^Tuggangöpunft ber

,^anbtung ^ufammenfalten. !Dann ift bie §anb(ung Une ein ^eig
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gcfd^Ioften: ftdj frijlagen, fxdj töten, au^ ftdr intvantn. ®er=
ortige 3etttt)ort§fomten nennt man reflejiö ober rüdEBeäüglid^ (226).

b) ©rgänaungglofe «erba !önnen frettic^ and) nodf eine näbere
öefttmmung gu fic§ nel^men. ^ann njirb aber ber üon i^nen be^»

jeic^nete S5egriff ntd^t öeröoHftänbigt, fonbern üeränbert: to iänfft
raf4 dBr geljt üjor. iflPtr fatpren brttter klaffe.

c) Üöergöngc.

365. Sm einzelnen ftnb ober otte btefe ©renäen nic^t feft gejogen.
aUetten unb xant^zn 5. ö. ftnb getoö^nlic^ ergänsnngStoS (©er
flerr rettet, ©er Äf^omptem rom^). Sn @ä^en toie Sdj rette em
fnnges JOferb, JDie dBnglänber rondren knrfe JOfetfen bogegen ftebt
eine ©rgon^nng bei i^nen. @o fogt man ouc^: etn £teb fnmmen,
einen fpredjen, bos Btel fehjUn, ben bnftenben flain rinaen
(ttopft.; 372).

^

gür gctoiffc fjöße biefer Umiwanbrunfl f)at bte <S|)rad^e jo Bcfttmmtc «ilbunqg-
mitte m bcn »orftlbcn bt-, er-, »er- (bgl. feigen : beftelgen, Tpielen : tilr-
fpteUn, feampfen: erkämpfen; 157).

®afe anberfeitö ein eigentlid^ erganjunggbebürftigeg geit*
mxt o^ne (grgänjnng gebraucht itnrb, fommt öfter Dor, §. ©. bei
kodjen (Ute fir)4|ttt ko^t : ©og UPa|Ter korijt), fdjtegen (©ob HPafTer
fdjtegt Ijerans), Ijalten (©er Strttk Ijolt), bredjen, ober oudb
fdjreiben, redjnen. Stotfäd^ti^ ift in ben legten gätten oöerbingg
meift oud^ ein 3iel ber ^onblnng öoronSgefefet, aU felbfioerftänblicb
ober nic^t genannt (^ liebt ein Mahdjtn : ÜBr liebt).

gür getotffe gfättc fanu man al§ a«3gefpro(^enei8 »eränberungSmittel bte
^ufammenfcfeung mit firiF öertücnben: ©te (frbe bewegt firfr ©te ©öre
üffnet m. QBin Streit ßrtrob fiitl- ©aa rpridjt ftc^ teid)t trcmm (373).

^er Sße^fel gtüifd^en rücfbeäüglic^em nnb ergänänngglofem
©ebron^ ift feltener, fo §. «8. bei boben, nermetlen, eilen,
no^en; oltertümlid^ Ringt bogegen jefet fd^on ftrtr anfangen, firb
enben, fxäj fäumen, toa^ om ©nbe beg 18. SoMunbertg nocb
üblich lüor.

r^. V ^^ ^^^^^^ »er)(^tcben^cit ber ©rgönauifg ge^t ^anb in ^anb bie »er«
fijiebcn^eit ber »eaic^ung ^m ©ubjeft^begriff in fjöacn fotc: fi^ frtineibe bog
mff^ mit bem ^Miffer : Das iWeffer fdjneibet fitrlet^t; 5dr lerreife ben Stoff :

«er Stoff jerreip; fi^ riedfe bte iSinme : Ute Ätrnne rierfrt: ©as ^I^Uafrer rinnt
ttU9 bem firnge : ©er firug rinnt.

d) «Ru^caeitmörtcr unb 8Wd^tung3acttto5rtcr.

366. 53ei ben Sßerben, hk mit einer OrtSongobe berbunben
toerben, ift ein tuid^tiger Unterfd^ieb bemerfengwert. ©nttoeber ont«
»ortet biefe Drtgongobe ouf bie groge too? unb bej^eid^net bonn einen
SRu^epunft, ben bie gonac §aiiblung ober irgcnb ein ^ei( Don i^r
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berührt: (JEr arbeitet ht einer iFöbrtk. (!Br lieft tn einem 6m^.

O^ebcn Sie bae im er|len Stork ab. Sn biefcm gottc nennt man ba«

3ettmort ein S^u^eaeit^ort (introlotoleg ober „mö)ix\^tm%^

jeittoort"). Ober bie Ortsangabe anttt)ortet auf bie gragen too^in?

ober ttjo^er? nnb bejeic^net bann ben giclpunlt ber ^anblung ober

i^ren ^luSganQg^unlt: @r fd|reibt in ein fleft. dBr lieft an« bem

ßmlje tjor. dBr fteigt in bog Sdjiff, cm« bem Sd)iff* Sn biefcm

gaOe nennt man ba8 3ettmort ein 0iic^tnn9§äettmort (trän«*

Io!ale8).

»bgrensitng. SRand^c heutige SScrba fmb nur SRtil^ctoörtet wie fdilafen,

woJjnen. aRand^c anbcrc, unb awar bte übcrttJteßcnbe SOlefirao^l, »erben in

bo^jJJelter SBeijc gebraust: Die Wäfdje liängt am ÄBUt^Doa^ans Ijängt nadi bet

Seite, ffag mtcti tm fima : In ba« ^ana (aus bem ^aufe). ÄdjtAt ll)[n aus bem

Btmmer (hi bo« Btmmer). «Denn man btfsfeltß über meinen £ei£t)nam «nijeproime«

fingt (Berber, ©ib). 3luf blefer iSanh non Stein rolU ti^ mirij fe^en : auf blefe 6anh.

%c liegt im Äett : ing Äett (munb. für OBr legt fWj Ine iBett). OBr ftetft am fenper:

ans i^enfier (ma. für OEr tritt om iFenfter). ©er öagel fte^ tn bie ^ölje. 3)te

SSbrter, bie eine 85e»egnng auSbrüden, mie kommen, ge^en, fprlngen,

führen, fennen alle bicfen bojjpeltcn ©ebroud^ (®r kommt auf biefem «»ege

:

auf btefen U)eg).

S)ie 8fluf)eietttt)Mer beseid^ncn auc^ einen bauemben Sujianb (fmb buratibK

bie anbcm e^er eine 9(ngenblicfg^anblung (fmb |)erfe!tiü: 153/?).

n. ®ie fjorm,

367. ©Ueberuttö. ^18 nähere 55eftimmungen be§ 3citmort«

fönnen alle anbcren Wirten ber SBoüttJörter bienen, nömlid^ ©ubftantiöc

(Der ßnedjt fd|lagt bas |3ferb), mjefttoe (©er ßrnnnen fdieint

tief) unb ^artiMn (Umftanbgtoörter: ^x ladjt immer).

£5b|fft unb §lbt>frblttle (ttmftonböbcftimmung), ^icfe näheren »efKm*

munaen nennt man ergSnsungen ober ßbiefte.

3tt»ar beaeit^nct „Dbieft", im ©egenjal p „©ubjcTt", urj|)rüngHd| nur einen

öcgenflanb üufeer^olb be§ (5|)rc^enben, beS ©itbicftä. ?lber ba bie bisherige

©prac^Ie^rc biejen p^ilofot)l|if(^cn «cfiriff für i^re Bttjedc öerongcmcinert f)Qt unb

unter „(ßrammoti^c^cm) Dbielt" aße SSerbalbefammungen äufammenfaBt, bte burt^

einen Casus obliquus bur(i eine ^räpofttionolüerbinbung ober burc^ ein 9tboerb

auggebrücft werben (^§arl rerbient «ob, «arl arbeitet auf feinem Blmmer,

ßarl orbeltet niemals), !önnen wir getrofl einen ©d^ritt weitergeben unb an»'

no^mSIog alle SScrbolbeftimmungen Dbieft ober (mü ber ft^on longc üblid^en

ajerbcutjc^ung) (5rgönjung nennen, alfo oud^ benSßominatiö (<8arl Iftßünpier)

unb baö fo ocrwenbetc 9lbie!tiö,baS man früher „|)räbi!otiü" (313) nannte(€arl

l^ krank, ©ie ÄnflrenQüng marijt gefunb); bodb sieben wir, eben um eine »er-

ttcd^flung ju oermcibcn, I|ter ben beutf^cn, farbloferen 5tugbrucf „©rgänaung" bor.

S5en 3lugbru(f Slböcrbiale ober Umftanbgbefiimmung möchten wir

Dermeiben, weit baä Slboerbiole in bo|)|)eItcr SScifc bom Objelt obgcgrenat

werben fann, nac^ gorm unb nocb «ebeutung. ©ntweber ft^rönft mon bie ©e-

aeid^nung Dbieft ein auf bie bom »erb abhängigen Casus obliqai (©er finei^

fdjlägt bo» ^5fcrb. (Sx ge^ordjt }>zm löoter. fl&ebenket ber Armen) unb bejeiAnet
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aU 9[bt)eiBiaIe bie $rat)ofittoitalt)et6inbungen (Der Marm ftetrt cmf ber Leiter)

nnb btc alleinftei^enben ^artilelit wnb — joincit cä fold^c gibt — au^ bic 9lb-

»erbten (ilelbe Ijler, lat. Prudenter agas). Ober man ritztet fid^ nac^ ber

Jöcbeutnng unb nennt Obicft bie begrifflit^ nötige SScrbalcrIäutemng, Stböcrbiole

bie begripd^ tocniger nötige, bie üBerflüffige.

@igendebeutung ber ^rgAuiung. ^ie ©d^eibnng ber ^bberbialien in 9e«

flimmungen be8 DrtiS, ber 3eit unb ber 3lrt «nb SBeife bleibt an fid^ notfirlid^

befielen; nur nennen toir bo8 jefet eine (grgänjung, bit ben Ort nä^er angibt,

ober bie 3eit, ober bie ?lrt unb SSeife; gerobcjo toie toir au(^ bei ben anbem

brei 9?ebenbe^anbteilen beS 6o|eö xiiä^t nur bic gomt bejHmmen, jonbem aud^

bie ietoeilige S3ebeutung (320 c).

a) ^ag SScrb mit einem ©ubftQntiü.

368. Überfielt. Sieben bem SSerB erWeint hai ©uBftanttö in

me^rfarf)er ©eftolt unb SSerbinbung; Bolb aflcin in einer ber toter

tafu8 (ÜBr ift ein Mtt^tx. Müjtz ben Jungen! Vertrauet mir!

M] benke bein), balb mit einem gormwort öor firf) (Urlj kovmz

als 6jote, dBr nerläft ftiti auf fein ^eiljt).

1. ^ad eubftantiD o^ne %oxmmxt
a) S)ag ©ubftantiö im Sfiominatiü (Sf^ominatiüobjeft).

369. Sm 9lominatiö fte^t ^eute baS (Subftantit) o^ne @in*

fd^ränfung na6) ben SSörtem fein, werben, bleiben, Ijeigen,

fettcner (385) unb nur in gettjö^lter ^ebe m6) Söörtern mie fi^einen,

erfdyetnen, bünken, geljen, kommen, fteljen, liegen, fi^en,

leben, fterben unb a^nlic^en. 9}?eift bilben fte eine nottoenbige

erganjung be« ßeitnjortbegrip (ÖBr ift ein J)reu|e), feltener eine

freie Einfügung (iPrankreidj fteigt ein ucuneriöngter JDljöni? cm«

ber Äfdje, Sungfr.): junger ift ber befte fiod). Sie fmb ein« (un-

fins). Sein iFrennb i|i Kaufmann geroorben. ®r bleibt Solbat

©tt Ijeigt lÜPilljelm. Mxv Ijiegen bodj hxt Möthzr {Wl. ©tuart).

©er feitter fdjicn ein üann (Siel.), ^alb ^nrm rrfii^icn'«, Ijalb

MoiA\ nnö ©radje (tom^f m. b. ^rac^en). ®g bünkt midi ei«

mcit nnnerjeiWidiercr iFe^ler (i^eff.). Äfdje lag ber ebelpte troer

tm ßohtn (^^iOeiS). St^ Belje gonf ®lir, ganf Änge, gonj ®nt-

jüdifn, ganf iSemunbemng (^on Jlarloß). OBin ieinb kömmpt bn

jnrütk bem ©rben (ftampf m. b. ^rac^en). €nabe faß idj, iFifdjer-

knabe, anf bem ft^roarfen iFels tm üeer (®oetW- ^^ l«b« «n
ßö? ger berer, meldje kommen (Don torlos), ^är* idj ber Sonnen-

(traljl, liebitdjcr Sdjein gudif tiij oiel taufenbmal |tt bir hinein (?lrnbt).

©in ^cilig jOfanb mar fie bem d^ottesljanB nertront (Q5raut o. SO?.).

9(uct) neben ^iifinitiü unb i^artt^ip: St^ Ijoffe keine« üenfdien Srijnib-

nerin ous biefer Bzit jn fdieiben (ü)^ Stuart). 3ljr kommt, som

fltmmel mir ein CBngel pgcfenbet (3Ä. ©tuort).
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S^erglctd^e aud^ Ü^etiatter, Wa^z ptjeijn (372 I, Slnm.).

Siac^ ^ttffltJCtt. ©0 jic^t bcr SBerfatt aud^ Bei bcr ßetbcf ornt bcr »crba
nennen, tretgen: iFrUbrl* II. mich ber ®roge genannt ««ad^ bcr Scibcform
ber SSerba, bic tooau machen unb toofür galten bebcuten, ift ber S^minotiü ha*
gegen feit bem 18. ^afirffuntttt auggeftorbcn; 6ä|c tote ber Sut^erS ©a^ er
fdjon ^Örtepter, iStfrifof unb ^nopft geraelljet fei, ober ber ^offmannätoalbauä ttai^-

bem nun Dorgcbo^er arompelenfe iBlfr^of pt (Et^abn erroäljkt njorben, toärcn
^cutc «nmöglic^. @onjl bgl. geboren werben: ^err, ber hn Mtnfäi geboren

b\ft (©ettert). Wnn, ba Sie ein ^Dentfrtrer geboren ftrOn (©dritter an ®oet^e).

9taäi 9lefle]rUiett unb «ftlben. Stuc^ nac^ rüdbeaögli^en Beitwörtem
toic firij nennen lommt ber 9?ominatio feit alter 3cit nur in Tratten öor, bic

cigentlid^ eine ^rt wörtliche SBiebcrgaBc einer fremben Sinterung Bilben: Cfo

nennt fxsüj erfter Äfft|lent ^err ^uon, ber fiöj nun ber ©ärtner ^afTon nennt

(SBiel.). OBr nennt mein guter iFreunb futj no£^ (3erBr. Ärug). SJgl. aber aud^:

Srtf ffttfle müti nun roleber ber iMann (tlinger). — 3Bo bcr S^ominatiö nad§

einer gettJö^nlic^cn 2:ätig!eitäform folt^er SJerba erjd^eint, toirb wieber eine

frembe Stufecrung angeführt: Kennt mtdr einer gnäblger i^err Q. ^aul).

2)od^ l^eifet eS fo auä^ fd^on mf)h. dör nennet sich der ritter röt

(Söolfr.) unb d§n heilet man ein boeser man (a^lenner). ©onft ögl. 387.

«Suafttttttttilcrtc «b}eftlt)e. m§ ©ubftantiöc gelten unä ouc^ fubftontiüifd^

geöraud^te Slbieftioe. 3)a^cr gehören in biefen 3wfammen^ang aud^ iBeifptcIe toic:

CBr ft^ ber brttte In ber filalfe. Uns Äd)iff mar ein franjöftrrfjea (318). 3^
Panb ber nät^fte feinem ^erjen (Bali. %.). öle närfj(t£ an ü|m felber foUft bu
gelren (S^ungfr.). ^rcußlft^e Gruppen llanoen ble erpten fdjlagfertlg tm iFelbe

(SJam^agen öon @n|e).

370. Urflirung bcr Sfügung. Urfprünglid^ »aren äffe biefc mit htm 8cit-

mort öeröunbcncn ©ubftantiöc eine Strt freier S3eifügungen pm @u6ic!t, toie man
ba8 in einem @a^e, etma toie ©a (te^ id;, ein entlaubter Stamm, not^ l^cutc

beutlid^ fü^lt. ®arum ftc^en fic ia eigentlich aud) nur im SJominati». Slber

attmö^Iic^ ifi biefe S3eaie^ung öergeffen toorben. Sc me^r eine berartige »er»
binbung gebrandet murbc, um fo me^r blatte hit SSebeutung beä 95crbä ah, unb
um fo mel^r trat haS ©ubftantiö in ben SSorbergrunb. ®arum erfd^cinen gcrabc

bic gcbröud^Ii(^ftcn ©erben »ic fein, werben, bleiben, trelHen l^eute mc^r
ober minber alä reine gormtoörter, unb bic lanbläufige Sprachlehre nennt ftc

bemgemö§ auä) nur §ilfg5citttjörtcr. ^n htn fjormen bon fein fa!^ man
fogar lange 3eit — frcilid^ irrtümlid^crmcifc — im Slnfd^IuB an haS »crl^ältniS,

had nad^ bcr (älteren) Seigre bom reinen ®en!cn (ber Sogif) gmifc^cn ben 2:eilcn

beS Urtcitö befielt, nur ein SWittcI, im (Sa^e bic StuSfageborftettung mit bcr @a^»
gegenftanbSborfieaung gu bcrfttüpfcn, unb beacic^netc fte bcgl^alb einfadb aI8

©a^banb (Äopula: 313). 3)aS ©ubftontib nannte man ^räbifotäfub-
ftantib; beffer toore bic 93caei(^nung ^räbi!at§nominatib (9Jominatib bc«
^[nl^altS).

Äongruens. Über bic gorm biefer ^auptmörter gelten biefclben ^Regeln »ic
über bic gcmö^nlid^cn attributiben ©ubftantiba (319. 326).

ß) ^ag (Siibftantit) im ^tffufatiö (^tüufattöobjeft).

3e nad^ bcr 93ebentung bc8 ißerbS f^at ber öon il^m abhängige

5(!fufotit) eine Dcrfd^tebcnc Aufgabe.
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aa) 93ei ergänjuitgSBebürfttgen SBerben.
S5et ergänsungSBebürftigen Sßerben füttt er enthebet beit ©egriff

be§ 3etttDort§ erft mit Sn^alt, ober er öeröollftänbigt i^n ha^
burd^, ha^ er bie 8eütt)ort§t)orfteIIung mit einer Söefenl^eitgöorftellung

öerfnüpft. 5Diefe ^Serben nennt man tranfitiö (ober „äieknb", oud6
„betoirfenb"; 1538).

37L aa) gültung beg Seittoortbegriffg. ©efüHt toirb ber
leere S5egriff burd^ ben

tttfufatlU Deö Stt^altö. @r fte^t I. bei einigen 3eittoörtern, bie
eine geiftige Sßa^rne^mung, eine 9}?einung ober eine 9J?einungg=
ängerung augbrüdfen. §ier bejeic^net ber SBenfaE bann ben Sn^alt
ber SSa^rne^mung ober ber 9}?einung. 2)od§ ^at biefer ©ebraud^ in
ber legten 3eit ftar! abgenommen. §eute fommen allgemein fo nur
noc§ öor nennen, Ijetlen, frljeiten, rxljtmpfen, ftrlr fnljUn, in
gehobener Sfiebe au^ rülfmen, pretfen, fetjeit, ftnben, erkennen,
[galten, glauben n. bgl.

mt biefe ^Serben merben in ber 9fiege( nod^ mit einem OTufatio
be§ QkU oerbunben (372 H), fo bog glei^ jmei 5l!fufatiuc neben*
einanberfte^en:

Maxt Ijetp tljn ben fdjönen IflPilljelm. (k lägt firij ^Doktor

fdjtmpfen, üan fdjalt tljn mzn Cnmp, Sie fülflt ri4r ütttter,
(2Br ffljretbt fidj Sdjul^e, |]e0 eblen Jlbergs ©odjter rüljm' xdj mxdj
(SleU). S|i er Ijalb Jber dBljremnann, ben bn tfiTt rüljm|t (SJ^örife).

Sidr als tnabe frljon uerktinbenb könp'gen üetlier aüe« Sdjönen
(gauft). $lodj fü^r trfj mt4r benfelben, ber idj wat (SBatt. %.). Mo
tdj einen ®ott mtrlj füljlte (Äab. u. 2.). Ms xäj mtrlj einen iFrembling

falj in btefem Greife (^icc). Mnzn Weimer rctrb man finben, ber

fxäf rndji ben bepten Ijtelte (®oetl)e). ^telletrtrl: mär' tdj ber, hzn hu
mtdj glanbli (Seff.). So glanbpt bn btxl; fdjon Übermenr4r g^mtg
(gauft). @onft üg{. man: dBr mtrb 70 Jaljre (einen üonat).

®tcfc 9lrt beg Slffufatiö« nannte man tocgcn fetner »eate^ung 5u bem früher
allein auf haS SBerB eingcfd^ränlten «ßröbüat gctoö^nltd^ ^jrSbifatiöen ST!-
fnfatiö (Slugfagetoenfall). IXrfprünglii^ mx er »o^l eine Beifügung aum
Stffufatiö beä Biel^, »«rbe aBer attmä^Iid^ immer me^r Bcgrifflid^ mit bem SSerB

öerfnüpft. 3Sir muffen i^n al§ eine Unterart beä Slffufatiöö beg ^nl^altg
auffaffen.

S3ei Stntoenbnng beg «ßaffiöS entfprid^t btefem boppdttn SlJhifatiö ein
b 1) p e 1 1 e r 9i m in a t i b

: iUan nennt Itjn ben (Drogen : dBr mtrb ber ÖDroßß genannt

n. bei einigen meiteren 3eitn)örtern, bie ebenfalls eine 9Keinung8«
äugerung begeic^nen, toie fragen, Ijetgen, leljren, ober gumeift

too^t aud^ nur, menn fie nod^ einen 3t!fufatiö be§ 3iel§ bei fid§ ^aben:

IDte Imetfen Ijaben midj biefe ^orfifljt gelefjrt (öefftng). flabt xljr
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mtdj md^ts in fragen, ©Ijekla? (SBallenfteing %ob). Mi^ roollt tljr

has bttzhzn (®on ^arloe). ^nterrtr^leit unb nnteriDeifen, bie

frut)er auc^ fo gebraucht würben, ttjerben je|t meift mit einer ^rfi*

pofition öerbunben.

Seim ©ebraud^ beS $afnt)S bleibt ber fad^lid^e %!fufatib erhalten: «Das
prfb lljr geljelflen roorben? Wtlöjm Beltraam biH bu geftagt (gepröfl) »Borben?

Sluc^ koftgn fann man in btejem Bwfontmcn^ang erroö^nen: ©aa boftet

mlr^ einen £«(t|er. ®a trotte mtr^ einen 4Ftt|fall geboret (8ifiuber). ©aneben:
©as feollet mir Diel iWfilje (372 II).

@cf<^l(^tU(^cö. 2)iefe3 fo jur «ngabe bcä ^n^altä neben bem »erb »er-

»enbctc ^ou|)ttoort nimmt aber feit bem 5W^b. me^r unb me^r ein tJormwort au
fi(^ (382. 385): iMon mar^t tt|n \nm Hauptmann, mätjlt lljn jnm €8nlg.

%ber Sitt^er fc^rieb no^ ^n mac^H bltt) felbft einen (S)Ott, @pener Damit er fl£^

einen roa^en Cljrlllen ermelfe, unb fogar ®oct^e not^ OElne ^Paupttngenb felntr

Reiben prelH er blc ^enfrti^elt, unb ^eqSge mlU tdi eut^ begrüben (^auft), ba-

neben aber auc^ (385. 387) Oh: jelgte fli^ als bebeutenber ©enerol, ebenfo ttie

©(Ritter fagt Belgt enr^ oIb üoakaas roa^ec ^oljn! (©em.).

in. bei einer S^iei^e öon ß^itwörtern, bie eine oÜgcnieine gorm
ber ^ätigfeit be^eic^nen, mic tun, madjen, fi^affBU, ietllen u. bgl.

@o fogt man ^eute: einen iFall, etne ßttte, einen ^hh, einen

Bug, einen Seufzer, Äbbrudy, ßn^e« Sünbe, HDunber tun;
eine lletfe, einen ®ang, einen lHJeg, ein ©efdjrei, ÜBrnft,

Spag, J)la^, dBljre, S4ranbe maditu; iFolge, Derjtdjt, Ab-
bitte, ^tlfe, ©enjö^r, einen ©ien^, einen OBiö Ictpni;

Jltt^en, ©rbnnng, jlbljilfe JJdiaJfeu; ferner fommen fo öor

üben, geben, tragen, neljmen, ir<^lten, treiben unb ö^ntic^.

^ier bilben geittoort unb ^auptwort oft fo fel^r einen Segriff, ha% bie

»erbinbung gerabeau al3 Umfc^rcibung beä einfachen ju bem ^auptmort gehörigen

SSerbg gelten fann ()0er;l(t)t tan = oer;ti^ten, :Bv(i^ mai^en = fpa^en,
Ätt^en brlngen= nü^en).

$ier beaeic^net ber ^Ifhifotio baä SBefen unb ben ^nfiatt ber SSerbaltfitigfeit

nä^er. fHan f)at Hin beSmegen SBenfaO bed ^n^altd genannt. Sluc^ mir

nennen i^n fo, obwohl er fic^ oft mit bem ?lf!ufatio. beä ©rgebniffeä berührt

(pgl. ein (ßrab graben unter IV). Sei ?ln»enbung be« ^affibä »irb er aum
Slominatiö: dB» mnrbe rafxtj pia^ gemotzt.

^icr^er ftcttt man am beftcn au(^ bie Serbtnbungen haben (ftljlafen)

ge^en (3741), liegen ^aben, tiefen bleiben, aber au^ %&üe mie ge^en

IV. ©in folc^er Slffufatiö bcS Sn^alt^ liegt oud^ öor, toenn ein

©ubftontit) mit feinem ftommtjermanbten SSerb ober mit einem

bebcutungöüermanbtcn bereinigt loirb, alfo in 9ieben?arten mic

einen ®ang geljen, ®aten tun, einen Mamen nennen, d^e-

banken benken, einen ®ranm träumen, einen €ampf
kämpfen, eine Sdjladit fi^iagen, nn £eib erleiben, ein

Spiel fpielen, ein ®rab graben, aber ouc^ einen Srljlummer



«TflÄnanng (Obieft). 351

frfjlafen, ümn fiampf ^xnUn (ringen), greUi^ ftnb bic

mciften biefer SBenbungen, bic erft im äR^b. ^dufiger tourben, je^t
noci) öorrotegcnb auf bie ©ic^tung befcf)rän!t.

Slit(^ in ©äöen wie ffir bankt es mir toirb ber olte ©enetiö es (177) beute
aU ein bcrartiger StfhifoHo Dcä Sn^oltä em^^funben.

372. ßß) (Srgdnäung beg Q5egriffg. Sßerfnüpft ift ber JBc«»

griff be^ ^crb§ in fold^en Gruppen, hjo eine ausgeprägtere ^dtigfeitS*
üorfteEung einer gtüeiten Sßorfteaung, einer ^ingöorfteUung, gegenüber*
gefteüt unb mit i^r in 33e5ie^ung gefegt ift. ^aö gefc^ie^t öor
allem auf ^tocierlei SBeife.

I. ^frufatln öc§ ©roeöntffeö. ^er TOufatiö 6ei\ei^net ha^
Ergebnis ber ^erbaltdtigfeit. (^ Reifet bann ber Slffufatiü be«
@igebniffcS.

©r ift befonbcr« bcuttid^, too er einen fic^tbaren ©egenftanb,
ein Objeft (367) auöbrürft, a(fo 3. ö. in ^erbinbungen toie fucften
baiken, ^Ühn breljen, Mttn kleben, funge roerfen, flarj
außfd)nji^en, iBlnt fdjroi^en, eine ßxüät fdrlagen, ein flans
bauen, tuitr wirken, fidi einen ßuxkel ladjen, aber auc^
in ed^en toie % regnet grofe §i;ropfett, e« Wrneit ©ukiiten, es
gibt ®b(l

Slnd^ bei 9?en««ng öon nid^tgegenjlänblitj^en 95orflcffungcn fann bie
»eaie^ung no^ Hat fein, fo bei fft^e ®öne geigen, Sdjotten werfen, ®e-
funb^elt trinken, (fldj) iHnt trinken, es fe^t i^lebe; ^a«ptfoc^H(^ owd^
in neuen unge»o^nten bid^terifd^cn S3ilbeni »ie: ©a roelute fle iFrcube (3Reff.).
«n^e fpvati} fein ganiea ©eftitit (ebb.). OBr biUkt fpraxijlofen Sank (Oberon).
«lebe bnften bie ßlOten (§ÖIt^). Die Äeele jltiert keinen ÄdjreAen (Slmbt).

Smetfcl^after ftnb ft^on «erbtnbungcn toie ein Urteil fprei^en,
Bank fagen, bie löaijrljelt fogen (ge|leljen), ^urra rufen u. bgl.
3)enn ^ier bilbct baö öon bem 2l!hifotto 93cjeic^ncte fowo^I ben ^n^alt wie bo3
(grgcbniä ber Sötigfeit ««ocb fc^toieriger finb grätte ju beurteilen tote Ülobeü,
ÖJadic, ©enatter flelin (369), feinen iMann flelren, einen guten «auf-
mann abgeben, ben iFranf Moot fplclen unb ä^nlid^eä, jumol »0 man
ÜÄobeU, $öarije, ©cnatter auä^ als JRominatio ouffaffen fann nnh gefc^icfitliA

eigentlich auc^ müfetc.

IL «ffufttttb beö 3telö. Ober ber STKufatiö beaei^net ha^
äußere ßiel ber 3eitroortStdtig!eit. ^ann f^d^ er ^Tüufatiö beg
Siels. @S ift baS bie augenfdHigfte unb bonim aud^ am meiften
beachtete Sßertoenbung be§ ^tfufatiüS: ©er Äneiljt fdjlägt bas JPferb.

J4r ermatte meinen jßniber. iDas fitnb ferbritt^t bie Mafäiz.
©ie iji njo^I oud^ bie urfprünglit^fte. S)ic übrigen ©cbrauc^Stoeifen beS

«ünfaHoS, ber 2lffufotiö bc3 grgebniffe« unb ber beä Sn^oltg, fönncn fid^ auä
i^r aßmä^ad^ enttoidelt ^abcn. Xotföc^Iic^ ift eä ia in öielcn f^äflen fc^toer,

auij^ ben SHfufatiö beä ^ieis oon bem besi (Srgebniffeä fc^arf obaugrenaen.
S)ie 3a^I ber Beitmörtcr, bie fo crgönat merben, ifl öon je^er groß

getuefen unb ift eä §eutc nod^. Unter onbern gehören ba^er aße un trenn-
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Barett 3wföntttictifc|uttgcn mit bc-, er-, »er-, ent-, ittrxtr-, über- (157)

tttib bie trcitttbarett ttiit an-, biefe freiließ ittit citiigcn f(^tt)atifenbctt Sluönal^tticti

toit oiige^ören (tro^ ßuti^crfd^ctti ttjcr blrfj angeljöret), atiltegen, an-
kommzn (ea kommt mldj ober mir Ijart an).

SBei^fcI tion ^aÜt) unb ^ftufatiti. ^er im einaelnett ijl ber ©ebraud^

beS 2l!fufatit)§ bod^ aud^ feilte tiod^ nid^t überall fejt abgegretiat. @o finb mattd^e

SSerba gerabc itt uttfereti 3:agcti im SSegriff, bcti ölterett S)atio burd^ ben SlHufotiü

§u crfefecn (376), eittmal mit entfd^iebcticm @rfoIg bie SBörter rufen, betten,

in getoiffctt SJerbinbungcn ond^ roinfeen (etnen |tt flx^ mlnken), bann ober

aud^ hit SBörter Reifen, frommen, nfi^en, lotjnen, fieljen, »erftrtFern,

begegnen, Itebkofen, na(tio|)[meji, bebenten, toeniger rf^meirijeln. a^an
i^alte nebeneinanber: W)er ruft mtr (gouft) : Stuf rief ben tofel (^etnc). :2l«f

iljrem Sorge mir ju betten (SÄaria ©tuort) : tUir mei^ ü^ t^ter mldj nxtSeß bequem
ju betten (®oet^e)» ^as ^iUfe es l)tm iWenfdien? (Sntl^er) : «Joa tjUft'a ttp,

^^err iflPirt? (SWinna). Was. nü^ mir (mi^j) boa? feiner ^Irokrta Itebjnkofen

(SSielonb) : Sie Itebfeofle it^n (Ooet^e). — Umgcf e^rt ift ber ältere Slthijatio tjor

bem ®otit) im 3w^^ücftoeic^en hd beririjten, koften tinb jn ^e^en kommen :

®b man mldj treu berWitet (Ooet^e), Sü} btn falfitj berix^tet : ilan bertr^t

ber fiölnifdren Bettung, ©le Steine koflen iijn keinen -löeüer (Sobale unb Siebe)

:

QBb Ijat mir (analen gnug gekoftet (SKaria ©tuart). 2)ie g-ürftin SStämarcf jd^reibt:

St^ uerfidjere Sinnen.

SluÄ bie un|)erfönlid^cn 3ctt»5rter fi^toanfen fo l^in unb l^er. S)te

meiftcn Ratten in älterer 3cit ben Slffufatio nad^ fid^, unb biefer ift oud^ l^eute

nod^ fe^r üblid§, j. 95. bei mtdj Ijungert, bfirjtet, friert; fammert, bauert,
reut, fdfmerjt, uerbrlegt, nerlangt, munbert ®od^ finbet fid^ oHmöi^lic^

oui^ ber S)atiü ein, uuin^tlt hd ea gelüftet, fdjaubert, l^äuftger bei ea

bünkt, ekelt,, übernjiegenb hd ea r4FWinbelt, träumt, benkt unb je^t gona

ouäfd^IieBIid^ bei ea genügt, grout, jiemt, a^nt: OBa jammert mlxlj bea

iOolka (Sutfier). Mir fdrouberfa tm ^maüj («ßloten). Dünkt baa 5lire MaWät
fo fonberbar? Mläi Qoxq unb gar ntdft (2)on ÄarloS). Midf benkt bea Äua-

bnuka (S^at^on). ^Htr ekelt oor blefem tintenkleikfenben Sekulum (3iäubcr).

3n mand^en fJäHen l^at man äioar oerfud^t, einen 95ebeutung«untcrfd^ieb
jmifd^en gett)iffen oorl^onbenen ®ebraud^§arten fcftaufteßen. 2)ie meifien biejer

Scrfud^e ()aben aber ben SRangel, ha^ fie bie lanbfd^aftlid^cn Slbtoeit^ungen ju

wenig berürffid^tigen, unb biefe ^obcn bod^ bie befte^enbe aKonnigfoItigfeit ju

einem großen ieilc öer^nto^t.

373. ^le reflejrtöctt (xMbt^n%l\ä^tn) gormen.

(Sine beftimmte ^rt ber ^(Üufattöergänjung fteHt baö refiejiue

gürtDort bar. S)iefe!$ ift toid^tig, ttjeil e§ feine urfprüng(id§en (SJrenjen

teittpetfe überfd^ritten unb baburd^ eine neue 5tugbrurfgn)eife gefd^affen

l^at. ©tgentUc^ brüdft bie ^erbtnbung mit bem Sleffejtt), mte ftd|

ankletbjen, jo au0, ba§ eine öon einem beftimmten ^unft augge^enbc

§anblung biefen ^un!t toieber aU 3iel trifft (226). ®iefe 'än^

fc^auung ift aber oft öerblafet. @elbft in gällen, wo Urfac^e unb

3iet ber |)anblung eine ^erfon ift, toie in ftrlf fe^en, [ißllen,

legen, bewegen, ftdj erkälten ift bie SSerbinbung gleid^bebeutenb

mit einem abfoluten Qcitmort (365). 933o gar eine ^a^t al3 @a|*
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Btefe ©rfdlMinmg nitebttlrx.lt fu^, ift bie SomenbUbung oöffig erfW
»„«A* *«*"'^T'''**"' P»«««- »*«fe Serttabung mit bem tfld-

Jemen S(fh:[atu. nebe« fi« bulben foOten: m trren. fi« /tltn fl* ftreltt»

!rAj? ^ i""""
.'«*°!«">tflä»enDanbte «etbinbanaen ttanfiHbet SBetba noÄ-

geahmt worben, »ie flij ainb«ien, nmnenbjn, flA htroa«htien ridi

iTi^Mffn^.^ r°"8"' T' t'*
»"flirtitlta, »erpttn, Derljaaea, atr-

n^l^ ^ü .^i""i !*" '""" »"* """" ®"»« wraOaemcinert [ein aite Ste

Sibtt bi* „!*«!'",'" »
«nb entfftedjenb ia ber ja-eitea nebeaSa aat«-

i?hf
nH5""'?'"'"'.''8feit ber [oafHflea gütwortgfomea, j.V in ®r aX-Mit firij, a>lr gettaaea aa».

bb) »et etgänjungälofett 3Jet6en.

9j..v.!J^-
?** fn;*« ?n»ffltto. SJeben «erben, bie begripc^ feiner

«eröoaftanbtgung beburfen, fte|t ber STHufoti» Me nw^ in freiererm, ettoa m ber SBeife einer „Umftanb8beftimm«ng« (367). ©r Be»

f? f1* J'i*
^«it, feltenet ben Drt nnb nur hereinselt nw6 bie

art unb SBetfe:

I. Drtäbeäei^nungcn, nur üWic^ nad^ SBerben, bie SHufie ober
ffltc|tung auäbrMen: (fe njojmt KlreinPrafe. «Kr geljen bteflanpt-
ftrage. ®r fallt bie Stiege Ijinab. Bteljet eure Strafe! (Sut^e^

«, *?''.*l'f ^''^'^''»'•BinberlBeuiteilunabegSafaa. S« man fsnt

fÄanfaff« " ""'*' ""f'""""«^« «'«nbJafaä («emei^djaftäfcfa«:

StSarrt finb bie anäbtStfe ftrtwitjtea nnb to»ageb«tt, bietet leMe
fOB« «nä etaet ut[|.tflngli(^ gan» anbetä taatenben SBetbiS>aar(189)

«™*li£"K!*"^"*'"i^5
''"''* ^" S«n?etloi(j} gefdilofen. Dttfer

fianfmorot Jjat jroet Jalpre gerrifL «lir folrren fflonnarfag ob.
eflttttitll, «He ttutMc e;>taite »ec etgennon o«
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(Bt nJtU htn orften Sult fnrüxkkommen» (&elj htn ^^lugettbürk! (^Räuber),

©arm wvch txn ®ag fem, hzn xonh' tdj an^txfk}^ (Sllo^ft.).

(grftorrt finb «Intnal, l)teBmal, aUeielt, tn«tn ßebtag (140).

m. 5Inöaben ber 5(rt unb SBcife. Sung, weift erft ttl^b., finb

bie Sluöbrürfe mit fptelen (harten, JFlöte, üiavizx ufto.). laufen

(Satk,Sptegr«ten,S4|Uttf4julj), fahren (IDagen,^ab,Srljrttt),

rattf^en (pfeife), ©ie l^aben ft^ teils ou0 imbeuttit^ getporbeiten

©cnetiDcn enttpicfelt, ttjie bie 8pietou§brürfe, bie in ben 2J?unborten

nod^ ^eute genetiöifd^ gebilbet toerben, toic Solbatei«, ^ättberle«,

Partei«, ilerftexhel« fpielen (379), teil« l^oben fie fic§ too^l an

onbcrSartige 9lebengarten angefc^loffen, titoa fold^e mit einem fefu*

fatiö beS Sn^altg, beö ©rgebniffe« ober beS Qkk, toie ^rab lanfeii,

(J^alopp retten, Stnrm laufen, ein ^Dferb retten «. bgt.

SSon einem. älteren ®eBrau(| Mafien fid^ nur öcreinacltc, erflorrtc gornten

erl^alten, »ic ztmaB, utcl, metjr, roenlg, genug, tln ^oar, £tnen finopf:

©ie WJuntse blutet etroaa, ®r ft^iäft utel (wenig), ©aa nö^ mir einen finopf.

5»a0 er ladit! man man ein filnb l?l (QJoet^e). SBcgen niö^ts
f. 379.

@cf(^li!^tll(^eö. 3m Sauf ber (Seft^id^tc ^at fid^ böS ©ebtet be8 2lf!u-

fatius l^ie unb ba bod& ettoaä öcrfd^oben. ©ett bcm 18. unb 19. So^rl^. i^

befonberS bie refle^töc 9lu8bru(fs»jctfe üblid^ in Sä^en tote Die QBrbe bfmegt

fijjj, JDle Äa4(e mad(t ftt^, unb gmar öiellcit^t mit unter bcm (ginflufe be5 tjran-

eöfijd^cn, ber iebenfaflS bd §. ö. Älcift mttjprtd^t (274 e).

©törfer aU im SW^b. ftnb in n^b. S^^ (^^^ SScrbinbungen öcrtreten ttic

einen Äauf laufen, £leber tönen, ©ntfilAung furaufrljen (371 f.), unb

baS gleiche gilt oon Slugbraden tote ©rab reiten, dbelge fplelen u. bgl. (E74).

SBo ber SlHufatiö iuv&äQttoiiSitn ift, ift mcift eine $rä^)ofitionaIöer-

Binbung baffir eingetreten, fo Bei meinen, Klagen, Menen (um), werben,

fürneu, unb ein ©a^ mie MJerbet Up: es nl4)t |ämen (bei ft. ^. SRe^er) Hingt

uns barum ungewö^nli«^. ^ier^in gehören öor aKem auc^ bie Snfinitibber-

binbungen: mttfirenb im 9K^b. ber Snfinitiö meifl nod^ unöcrmiltclt neben bicicn

3eitmörtcm ftanb, j. 85. Bei jlemen, pflegen, beginnen, getutren, (ge)benben,

mahnen, fli^ getrauen, ffirr^ten, frljmören, geloben, begetjren, bitte«,

gebieten, erlauben, raten, mo^nen, femer no(^ Sluiäbrüden bet Be-
wegung wie feommen, geljen, fte|t im 9?p. in ber Siegel bo8 gformwort j«

(Ohr btmäjt nldit ju wlffen neben (Sx gel)t fdjlafen).

S)er freie ?lffu|otit) l^attc im 2R^b. nod^ öfter örtlid^e Sebeutung, wie in

ben @ä|en dSr vuor wa?2;er iinde wSge, Sr sirltet bSrge oder taL

f) ®ag (öubftantib im ^atiö (S)atiöobie!t).

SBenn ber 5lf!ufatiü »irfli^ ha^ erreichte unb umfagte Qki ber 3eit*

tDortStätigfeit angibt, bann bejeid^net ber ^atiü el^er ein räumlich ge*

trenntet unb ^öc^fteugberül^rteS 3iel(164). S)iefeS 3iel ift benn auc§

beino^e ausnahmslos ein lebenbeS SBefen, baS an ber Ijanblung

äufeereu ober inneren Sluteit nimmt. Sm einjelnen untcrfc^eiben toir

ben getoöl^nlid^cn ^atio unb ben ©atiü ber Slnteilna^me.



wi «U9 QDflit, «Jos uti^e, »00 «jtr it)m bznmst t}Qtten (S)on Äarlog)

«be» hr?l?r ^r''^^' ^^"" ^''^^^ «»^"^ ^«^^"»«n aiiSbrüdeti, tote

%d,Ta," ^'^ "•»'*'"• ^^ "»^ W ««. »te U^ aeHoftli V

unot, 10 ttettB im »ft (ton «eitaitimmBe» nebouinaniict ouf, ttn 3><itil) unb
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ein «Kiifatitt: ©Ib mir ha» 43u4|. ffir fagt tms aUw. SBir ^aben barin alfo

einen gatt einer breigliebrigcn @nM)^c, üon ber 404 ff. gc^anbelt »irb.

376. bb) ^atlti ter 5lntetlnoJme (öe0 Sntmffeö). S)er

SDatio fte^t aber aud§ nad^ SSerben, bie feine berartige ©rgätiäung

verlangen, unb bejetc^net bann eine ^erfon, bie an ber |)anblung

innerlid^ beteiligt ift (SBemfaU ber Anteilnahme, be§ Sntereffeg,

et^ifd^er ^atitj). ^iefeg SBer^altnig ift oft nod) ganj-burrfifidötig:

Dem (I5lüiklt4fen fdjlagt keine Stnnbe* üan Ijot iljm bte löunJbt

geljetli ^thm rotr, \o leben wk htm flerm (Snt^er). (15nd| blüljen

fei^0 itebltxlje tödjter (®raf ö. |).)- @o erflären fic^ and^ gäfle mit,

bem refiejiöen gürtoort: Sdr ftelje mir bie Stiefel an. Denke bir!

Jrij roeig mir nidit ^ats (Ofe metg pdj niflit ^at»). Jdj nerbitte

mir bas. Sie tnn futl ^t"^«^ baranf jngnte.

^andömal aber ifl bie SScaiel^ung »eniger greifbar: ©n hommji mir

gerabß rertjt mit betnen flogen. Sdjlafl mür nur nldjt ein! ©wr fütprt bir gar

ronnberFamB ^aeben (pcc). ?0a Ijotten mir bir Hefp^W (SRouber). Stnb ens^ gar

tcfl^ge Äonteroben (Sager). ©00 bemlea er emtj aUen ans ber iBlbel ((ggmont).

8lu§ berortigcn SSerbinbungen ift infolge ber Slbbloffung ber 95ebeutung unb

infolge einer SJerfd^iebung ber ©lieber bie oolfätömlid^e gügung entf|)mngcn:

©em fianfmann feine iPParen frtCb ansgegangen, |tnb fdjletlit (2 c. 339).

gfrclcr ^tttlö. erflarrte formen be§ freien 2)otiö!8 finb: melnetmegen,

oUenttjaiben, melnet^alb, meUonb, im (Stüntit auä^ $)flngpen,

®^ern, «öelljnoxljten (140 f.).

@e|t^l<^tUi^eö. 3n bielen anbem goßcn ijt ber S)atit) burc^ ben

31!fuiatiö tierbrßngt morben (372 II): fo jc^on im Sl^b. bei fi^irmen, gür-

ten, ea bünfet, feit htm altern 3li)\>. bei rnfen, nai^a^men, ft)ttter

auä) bei Uebkofen, betten, »erflilrern, öoröbergei^enb bei trogen,

frijmelriieln, begegnen, au^ mtberrprei^en (bei biefen brei legten im

»orborigen 3a^r:|.), unb bei e» fx^mlnbeit (Älo|)|io^; au(^ fagte man mf)h.

si vorht üp für n§b. fte fSrit)tcte fli^.

dagegen ift ber ®atib neu eingcbrungen feit af^h. 3«t bei jieraen

unb Ijelfen (mit fad^Iid^cm ©ubjeft), feit mp. Seit bei e» a^nt, graut, grault,

feit htm «R^. bei zu genügt, feit bem 17. ^a^if). M feopten, \putti: aud^ bei

berli^ten unb bei es ekelt

S) S)a§ ©ubftantit) im ©enetit) (®enetiöobje!t).

377. Httgemcineö. ®er ©enetiö ift nad^ Sßerben öiel feltencr

als ber ^atiti unb gar ber 5l!fufatit), nnb er gel^t aud^ ^eute no^

jugunften beS ?l!fufatit)« unb ber ^rö^ofitionalöerbinbungen lang*

füm äurüc! (378).

SGBoS er übrigens in biefcm ^n]ammtn\ianQt eigentlii^ bebeutete, ift ft^mcr

2U fagen. Wan l^at gemeint, er l^obe etma ein 3i«I bcseid^net, bog oon ber

3eittt)ortStÖtiöfcit nur teilroeife erfaßt (bes iSrotes t\\en), ober bem nur

mit bolb nac^Iaffenber Äraft jugeftrebt »urbe (eines Dings begehren).

aRerftoürbig ift iebenfalls, bafe bie SSerba, bie hux^ i^n ergönjt »erben,

$. S). ermangeln, entraten, mürbigen, anklagen, befi^ulblgen, ent-
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Itl^i^ti-Ü^ ^i^^^'^i?'^
*^9^^««* »««Ii i« enger »eate^unfi ju ©uBftanttöcn

au fc^acßcn §o6c, ba§ btc «erBa bie c 9lrt bcr »crbinbung crfl öon ben 2lbfee-

SÄTar^"' *^ ^^ "°^ ^^^^ ''' ^'«Ö^- ^^-
^«^
^^'«Ä

378. ^m einaelnen finbet ftdö ber ©cnettö:

* •
^) ^? "ottoenbigc ©rgättäung ju 3ctttoörtcnt, bie an «4

!ctne öoUftanbtge SßorfteHung ertueden, unb gtoar:

flta) na^ leeren STugbrürfen toie Tettt, nJBrDen: k« fiobes, hts
toifels, guten ;^nte0, gntcr iDmge, roUlen», iißr JÄnfidit, ber
^emung fem iDas tH fo ^edjten«. ;^nberen Sinnes otJberer
ialemnng roerbem

s*.ff
®''^^'

"!? ®*Of"^'^'»^t^Öf"«^tt^. <Sonft bcacid^net er berartlBeft^ ober (Siaett-
fd^aftennurnod^ m altertümlicher ober geioä^lter9iebe: Selig M, bte reto

glgte ftrtj tapfer unb gegenmortlgen ©ellie« (iperm. u. S).). ©lea «^0 tll metneB^9fmi unb fiairera (M). QBbuarbena merbe% nte (SBa^Ib.).
Srftarrt tft einerlei u. bgl. in ©ä|en mie ©os tfl mir dnerlet (»gl 141)

ßß) na^ toerfnüpfenben 5tobrüden, unb gtoar:

-r. J* ^^«^^^"«"Öfn ^«^ «ntcilno^mc unb be§ »efi^eä ober bcä ©eaen-
tetlg baüon, toiemalten, pflegen, pte«, adrten, g£malrrßn,n,atjrne^men,
gebenhen unb oergeffen; ermahnen unb ff^melgen; braurlren, genteöen

l.fim^l '^M
'"'

^^f!?'
"^««ö^^«' Butbe^ren, bebfirfen, entraln

nermirren, fehlen, uerf^ljlen; firiJ annehmen, -anma|en, -beflelg(lg)ßn,
-erbrel^en -erküljnen, -erfrer^en, -unterfangen, -u^terpeljn'-uer'

TJ/bUfw'^'^^f."^:'''^""'^"' -"^*^r«^£u, -nermuten, -enttralten.

^fl^i^t^l^i ' ;rm'^lS.'"'^''^"'^^'''" "• ^^«^•- ®^ «"^*«t relue« :Xmte0. 3riy

?Ä 1? 2'"^- ^^ ^^anblldikelt unb tKreu ber oflfnen ®üre hüten

ntegen! (SR ©t.). QBurer l^&t^ trf; nWjt gefeljlt (XeH). ®etr5|tete ftt^ ber Cale
bcr einstigen iOerfolmung unb fcötjUdjcn ^PPleberbroigung aller ©Inge (E fj. 3Rc^cr).

n. ^eaei^nungen ber SlnteitgaBe ober ©efi^erteilung unb
i^reg Gegenteils, berSlrennung, tt)ie geroälrren, fiirern, bBleirren,
ertnnern, bzxanbtn, nerraeifen, entbinben, entlreben, ent-
^tfJ^^?/f^*^^rrett,entre^en:Temanbeine£fße(rerenbelelrren, fetner
yilfsmitiel btvanhm, bes ^anbts tjerroetfen, ie« m^ts mthmhm,
feiner Stelle entljeben, feines Amtes entfe^en. Idr raarb meines
IJunfdies geroälrrt (m^). ©es Gebens fjab' t« m geftdrert (^eE).
Um btefe Dame frier bes Baubers ?u befrein (^BieL). ©es OBibes
gegen mic^ jentlag trfj fie (Sungfr.).

m. SScäetd^nungen eineä ftnnltd^en ober gcijligen ©treBenS, rote be-

^*Fx"'i^. '^"*^^"* warten, erwarten, Darren, mlitr gelfiftetJ Wer
ttot^ bes msiUB bege^ («ßlatcn). Ö)le nerlong* trfr brfu (Ufilanb). Äl« er ner-
gebena fein darrte (9läuBcr).

^•«^
/
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IV. SSeadd^nnnßcn toon (gm|)ftnbiinöeit «nb beten Äußermig, »ie fröl^-

loAen, fpotten, larijen, ladjeln, ftdi freuen, -frfjämen, -wunbern,

-entfe^en, -fdienen, -rftljmen; mlrfj ekelt, -erbarmt, -fammert, -»er-

brteßt: iFrent endj beg ffebenal Ate lärfjeln ber ©rlUe (Sielanb). SSerßl. aud^

(unter I.) Sli^ ber etnfttgen ^ÖerfSI^TOmg gctröjlen (Ä. g. SWe^er).

V. 53e5cic^nungen beS hinflogen« unb ö^nlid^er gerid^tlid^cr

^Sorflönflc, ttjic anklagen, befdjulbtgrn, jetljen, fibernjetfien,

ftberfttljren, loBfpredjen: etnen hzs flodjoBrrots befdjnlbigen. Kn-

eblet Säumms klagen fie mtdj an (5BaII. %.). ^wc filo^ foU muir

eines iFeijler« überratefen Ijaben (ßeffing).

<l^enetld unb ^ffufatib nrbeneinanber. Einige btefer ®nt))^en , nämltc^

bte ?luäbrficfe für bie S3efi|erteilung (II) unb für bie gerid^tltd^en SSorgönge (V),

in gettiffem ©inne ober a\i^ bie rüdbejüglic^en 93eaei(^nungen ber 51nteilnai^me

(I) unb ber fcelifd^en Swilö"be (III, IV), nehmen gleichzeitig eine Srgänjung im

«Üufatiö ju ftt^. ®« bilben olfo mit biefen bciben ©rgänjungen eine brei-

flliebrige ®Tnppt (404 ff.).

rr)^l9 onfid^aroarnottoenbige, in biefergform oBersufälligeer»
gfinjung untooll^cnbiget Segriffe jie^t ber ®enetiö bogcgen nad§ Serben,

bie fonji Bei einer geringen tocrung ber ?luffaffung einen Slffufatiö ju f«^

nehmen, toie geben, fi^enfeen, bringen, fpenben, gießen, nehmen, effen,

trinken u. ä^nl. @r beaeic^net bann, bag bon einem größeren Sorrat nur ein

BefHmmter %tü. aU ®rgonjung in Setrac^t fommt: f| bea iBroteal (Sut^er).

Sotgfcaa bror^e bte iStotter bee ^zcdUiiim DPetnes ($erm. u. %.). dB« fiijenbte

ber £ä^me bes perlenben IDetns*

^ber in aflen biefen ©nippen ift ber ©ebroud^ be8 ©cnetiög

je^t beinal^c ganj ouf bie bid^tcrifd^c ober altertümelnbe SRebe

befd^ränft. S(n feine ©teile ift ber ?(f!ufatit) (3g ba0 ßrot) ober

bie ^dpofitionolüerbinbung (üan ladjt über einen Sdjerj) getteten.

SRur nad^ ben tlugbrüdEen für bie ©efi^erteilung (IE) unb nad^ ben

©ejeid^nungen ber gerid^tlid^en Vorgänge (V) ift ber ©enctiö ^eute

oud^ no(§ in bet getoö^ntid^en iRebe anttjenbbor. Übrigens ge^t nid^t

nur jebc ®ruppc i^ren eigenen S33eg, fonbem oft jebeS einzelne

geittoort

B79. bb) Sn« jufälligc, fteie ©rgängung nad^ Sterben, bie

on fid^ fd§on begripd^ öoUftänbig finb, begeid^net ber ©enetio

aa) eine Örtlid^feit: feine« HPeg«, feiner H)ege geljen*

De« HDege« kam er (^ell). £agt {eben feine« Jlfabe« geljen!

((Sgmottt). HDie idj tit ber Hännnening meiner HPege trabte

(Ä. g. OKe^er).

(grflarrt fmb (139): aller ®rten, gelungen (gelegenen^ ^8i^|len)

®rt0t gerabennegs, linker ^anb, femer rtitgs, im ©runbe anäi bteBfelts.

ßß) eine Qeit (140): fommer«, mtnter«, tag«, nadjt«,

morgen«, Äonntog», angenblixk« (9^at^an), anfang«, ein-

gang«, einp (84c), einfmal« (84b); munb. aller bretStunben.
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mr) «ine Strt unb SBcife: ®ob^Ä, junger» fizxhtn; hta
®la«b£n«, ber Hoffnung, be« ^Dertranens leben, feiner
<!^nabe leben (Sßiclanb); ^DerptexHen« fptelen; eines fiinbes
genefen, Seines Beidjen«, Stanbes, iSernfs ein ^anb-
merker fein, gerncr (141): ftelyenben iPnges, allen ÜBrnftes,

leidsten fianfs, fepten Sdjritt«, meines iHPiffens, dBradjtens,

fiebenkens; allen-, keinen-, beften-, frijlimm|!en iFalls; nn-
uerrirljteter Ba^z. cerabrebetermagen, btUigernjeife»

91[u8 einem ^tcrl^erge^örigcn roü^renber Arbeit (Ooctl^e) ifl burd^ folfd^e

SBorttrennung (wäijrenli-ber Arbeit) bte neue ^ro^ofition roätjrenb mit bem
©enettö ober S)attö cntftanben (402).

(Sr jlarrt finb (141): berart, bergeftalt, meineateU»; namen«, iroeAe,
be^nf«, betreffs, flug«, fpxjrnltrelrtre, and^ allerbtngs, melnerfelts.
®ana alä S8er- ober SSenfatt gefüllt toirb ber alte SBeffenfaH nldjtg.

SCbcr aud^ biefer ©ebrauc^ beS ©enetitjg tft ^eitte fd^on fel^r

«ingefd)rön!t; bie meiften ©Übungen finb erftorrt unb »erben jum
^etl gar ntc|t me^r t^rem eigentlichen (Sinn nad^ öerftanben. Sebenbig

erhalten §aben fid^ fojufagen nur §ufammengefe|te ?lugbrüdEe toie

erlfxjbenen ^anptes, befonber« aber bie ©Übungen auf -raeife,

toie billiger-, töridjternieife.

379 a. aRunbortUdö finbct fit^ ttJtcbcr In freierer «Fügung: geflreAter
£5nge (fd^njöb. u. ^fola. gjtretkterlangß) IjinfaUen, fing», förnt. fdruAs
„mit einem ©tog (©d^ud)".

9{uc^ im flbrigen ^oBen bie 9Runb arten gegen il^re fonftige Oehjo^nl^cit

(183. 332 b) gerabe ben ©enetiü erhalten in SScrbinbung mit 2(uäbrücfen für

ein ©t)iel: 4?ange(n)s, ^Derlterfiena (iDerfterkelns), ÄoibotelB (Sol-

bSterlea), ßllAerles fplelen; bann f)ti^t eS aber aud^ flrij ber Sünbe
fftrdjten, ebenfo h»tc(fürV>7) bcrBeit Ijaben, förnt. ber ÖPetltjabenn. Ö^nl.

380. @ef(^W}tarlöc5. 8Iu(^ beim SSerb ift ber Öenetio gegen früher fc^r

jiirürfgewid^en. ^m 2K^b. ftc^t er nod^ nac^ jol^Ireid^cn äßörtcm, j. ^. nad^

kollen {= „\ä)mtdcM , oerfnc^en"), branrljen, beget^ren, roünfrtjen, Ijüten,

filjonen, jmeifeln, iodjen, mlffen, fdjroeigen n. bgl.; M anbern ftc^t ber

©enetio roenigftenä in einer bcftimmtcn 58ebcutung, wie bd ncijmen, trtnhen,

frfjöpfen, ftbenfeen. @r l^at fid^ and^ hd ocrj(^iebencn biefer SSerba me^r ober

minber lange gei^alten, bei mand^en biä jn Sut^crö Qtit, hd onbcrn, luic hzi

filjenhen, biä an haS (Snbe beä 18. ^lO^i^^w^bcrtö , «nb bei tütebcr anbern

ijl er beute »enigflenS nod^ möglich, fo bei ben oben ernjöbntcn geben ken imh

»ergerfen (378 ßß, I).

@8 fmb ober frfi^ für ben ©enetio aud^ f(^on onbere Sluäbrutfätoeifen

anfgefommen. SSor allem ift ber 2lf!ufatiö eingetreten, tciltoeife fd^on in m^b.

3eit, »ie 5. 33. bei braux^en, geniegen, münfilien, ^üten, glauben, fpöter

aud^ M nj arten, in größerem Umfange in ni^b. Bett. ^Folgen »eift mbb.

au(^ fc^on ben ^atib auf.

S80 ber ©cnetiö im Stltbeutfd^en neben einem onbern J^afnä ftanb,

etwo bem ?IffufatiO, ift für itjn bie «ßräpofitionolöerbinbnng eingetreten
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(381 f), fo Bei fSlUn (mit), bitten, fragen, mahnen, loben, banken,
lohnen, IBfen, erinnern, raarnen, befreien« tetUoeife aud^ fd^on bei an-

klagen unb befi^nlbigen. $ei geniS^ren, oer^e^len nnb erlaffen«

bic früher einen Stlhifotiö ber Werfen nnb einen ©enrtiö bct ©at^c neb'en ftd^

l^otten, iji bie 9(rt bei; SSerbinbung gan§ ge&nbett toorben. Über^au^t gel^t bei'

naf^t jebeS SBort feinen eigenen SBcg.

^u6i ber freie ^enetib toar frül^er üblicher; fo !ant er in B&^tn bor toie

€r was d@r iäre ein kint, d6r witze ein man, entf})re(^enb bent |ieutigen CIBr

ipi feines Beir^ena Ät^eiber.

2. ^ad Su^ftantit) mit etnettt ^DtmUiort.

381. ^Uelierung. 5Ü§ gotmtüörter fommen ^r&poftttoneit in

SBetrad^t, nad^ benen ba$ (Subftantiö tit einem 6efttmmten ^afuS fielen

mn% fobonn al« unb rate, bie auf bie gorm be^ (SubftantiöS felbft

feinen ©influg |aBen.

aa) ®aö Subftatititi mit tintx $ta|JUfitlott.

^a§ ©ubftantiö mit feiner ^rä^ofttion Bilbct:

382. aa) eine nottoenbige ©rgönjung eineö bcgriff[i(j^ un=*

boUftänbigen SSetb§, unb gtoar:

I. eine§ inhaltsleeren, toie fein, ftdr beftnben, Itegcti,

toerbBu; l)rabett,tiin, mad^en; kommen, gelangen, ge^n, fte^n;

gelten; nelrnten, maljlen, ernennen, tfalten u. bgt.: dfe ift p
flottfe, xjom £anbe, tm ßegrtff, in ©efaljr, unn Sinnen; fum (IBkel

fem. dB« xft jtt dBnbe. Sie t|l in bie £ir4re. ®0 tft nir^ |tt

matten. Mb x\t mir jnmnte. ©n bift am fieigigften. HUer

rnr^ fär midj ift, ipt raiber midy. 2x^ m iflot befinben; im ©ebet

liegen. Buteil, ju Gaffer, jnnitlite, jnfdjanben, ftm (I^efpött werben.

Da werben HPeiber jn fl^änen (®lodfe). Bnr flanb, im ^nge, auf

bem flerjen, jnm bepten, jnm Darren, jn fagen ^aben. Wet hm
Pappt jnm Äetter hiatf kann ^arbinal njoijl werben. Bnleibe, jn

milten tun. Bx^ innn^e, jnnidite, jureift, jn Ü^elb maxien. Bn
welchem ^afenben matt^ man ben flerjog (pcc). Str^ auf bie

iSeine, au« itm Staube matten. IJon ber Stelle, jur ^Oerpteigerung,

^erlofung (274 d), jur Spraye, auf ben Einfall, hx ^t, jn Si^aben,

juptatten, jnltanbe, jugute kommen. ®r kam j^ofltg auf nnfer (^t-

frljaft fu reben (Ä. g. SJie^er). Bnr Änggobe gelangen (274 d). JDa

ptanb fu lefen. Bugmnbe, ju ®obe, jn HPerke, an» Srljreiben geljen.

Sn ßlüte, fu (l^ebote, im jelptten teben«}al)r, onf gefpanntem iFuge

pkclpt; in Sd|u^, Ängrif, fic^ ju flerfen, fur iFran netjmen. Bnm
fiönig mäljlen, jum flcrjog ausrufen, fxxm Stattljalter ernennen,

|ttm lladrfblger beptimmen, ?um ^art^er bepteüen, jum Begleiter geben;

fürnit^ts achten; für einen ÖPeifen gelten; für einen Sf^minblerljalten,

anfelfen, für ntd^s rechen.
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©0 ctHSrt ftd^ in lefetcr 8hitc auäf QHs fitretot m r^tii.

au(^ btc JuSbrudfötoctfc «Ui« njor hUfes von «taer mtenatawBtfe« OBle-

i; t;^' ^äf NttTföer!nü|)fenben, borsugStoetfc fotc^cr, btc in
gehobener eiebe bcn ©enettö nad^ fitft ^abcit föitnen (378), tote arhten,
watUn, ^offtn, ^axxtn (auf), htnkzn, Tparen, zb fehlt (an)
fti^ njttnbern, fretten, fro^lorkert, fpoiUn, ft^wzxgtn (über)
anklagBit (töegen), mtdr ekelt, mir grant (öor), mxt^ vtxianqL
fragen (nartj), fleljen, bitten (nm), bringen, fpenben, effen,
trinken, neljmen, löfen, befreien, entfreben (tion), beginnen
(mit), rtt^ bzhanktn (ffir), bann aber auc^ fori^er, bie §eute bafür
mctft no^ ben '^aüt) beöorsugen, toie fd^irken, fenben, jahlen (an),
rprer^en, fagen(jn), irerrfdjen(über), {rören (anf), enblidb aber
oud^, teenn auä) feltener, an @teae ht^ fonft üblichen ©eneHög na*
SBörtem tote fc^lagen, ff^elten (anf), lehren (In): Ofe aAtet anf
aüeg. lötete mdrt anf mt^^l flabt ilir enr^ an ben £arm ge-
töolint? CBr nttgrte fittr toenig m bie offenüir^en Angelegenlretten
(E g. SKctjer). Dte lOerfammlnng blitfcte nnr nadj iljm (anfV)^

@o fte^t au* ber Snftnittb mit fn: Ofe bot mirb, ihm m
ragen. ~ Ü* benke abjnreiren.

r^.^* i^^
^^"^ entbe^rli^e (^ganjung na* STugbrütfen für

gef*loffene S3egnffe; bann fann c§ betf|)telgtoeife beäei*nen:
L eine Örtli*!eit: ober ^cath geljen, ober ßerg nnb ®al

fliegen, bnrr^ emen iFiug maten, nat^ ^mmka reifen; m DafTer
ttitb jn Cottbe Ijerrftlren; gegen lÖPinbmnIjlen kämpfen; im kalten
^immer mafzn; auf eigenem O&runb unb ßohen maljnen; aus ber
^lafi^e trinken, (f^mz ©röne quoü unter reinen Wimpern ijeroar
(5t. g. SDJe^er).

x°;/^^^J^'*- '^y^ ^"^"Ö^ ^^^* üerreifen, für mzn ©ag leihen;
am bntten ©age auferjieljn; in brei üonaten bejal^lem ^

r.^™*/'"^ ^^* ""^ ^^^f^- ?" «^«6 ^(^^m, im Mritt
fahrm, fingen uor Cupt, uor junger (terben, mr $leib planen, in
remlfenen tleibem kämmen; etmas au« iSosljcit (um Gotteslohn)
tun, bei £i*t arbeiten, gegen bar (für 30 üark) tjeckaufen, in
emen mnrmßzn fdfmeljen. ^ lappzit mit flänben unb jFügen.

§ter^er gehören aber au* äße S8erbinbungen beg Snfinttiö« mit
in ober um jn: illm mir ha^ nötige iPeuer |u geben, tjerftel er auf
em feltfames ütttel (Ä. g. 3«e^er).

^ y ,
f uu|

V ^ ^* c«^"?5*^^^
^^^ "^ ^"- ®«^«»^ ^nfinittb mü txm |n fd^dnt toieber

butd^ eine^crfd^tcBung ber ® lieber (2c) aufgerommcn ju fein. Sn einem
<öa|e toic Id^ höimne, nm ba« ©elb ju troien, toaren um baa ©ilb unb ju ^ulßn
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SWet getrennte (Svupptn, bte Beibe t>on Sxt^ kommt oB^htgen. Mm&fßäi ahn
fafetc mon Bcibe als (Sin^cit, Bejog bcn Slfhifatiö anf ben Snpnttiö nnb Bübctc

bann au^ ©S^e toit Sä^ homme, um mir bau (S^ jn ^ßign. 3rij homme, om
jH txogßn*

bb) ^aö Suöftantlt) mit Den gormtnottem al* unti hrtj.

STIg Wlxttti, ein ©ubftanttö an bag SSerB attjufügen, btcnen bic

alten, öerbtoSten SBcrgletd^ungStDörter als unb feltener rote. @t€

treten in getoöl^nltd^er Sfiebc ^öufig ba ein, too bte gehobene Stu8*

bturfgtoeife beibe SBortartcn unmittelbar nebeneinanber rei^t (369),

unb jtpar:

885. aa) aU nottoenbige ©rgän^ung einc^ leeren S5egriff§

I. mit SSejiel^ung auf ha^ ©ubjeft bei htn Sßörtem erff^etnen,

ft^ betragen, -gebärben, -auffptelen, -entpuppen unb bem

^affiö ber unter 11 genannten tronfitiüen SScrbo hjie betradjtet

werben u. bgt., in älterer Qtit aud^ bei fein: Mljt erfdjeint mir

^eut al« einer ber alteften iFuijrer (^oetl^e). ^ gebarbet fid^ als

ber iSeleibigte, mte ein ßefelTener. Diefer üenf^ entpuppte fu^

als mt abgefeimter iBetrtiger. fiant wirb allgemein als ber grogte

©enker ber $leujeit betrai|tei ~ Mrc finb als tin iFiudj ber Delt

(8ut§er). Dag er als ein iFeinb alles ©igennu^es märe (So^enftein).

n. mit Söejie^ung auf eine §lffufatiöergönjung M ben SBörtem

mälrlen, ermäljlen, ernennen, ermeifen, anfeljen, betrar^ten,

Ijinftellen, faffen u. bgl.: Man maljlte iljn als erpten iBürger-

meifter. Öer fiaifer Ijat ben fruljeren ©efanbten als (feinen) iBöt-

fdfafter be|iätlgt. IDie Üatfadjen merben midr ft^on nottr «Is J)ro-

p^eten ermeifen. Soll man ^amlet als tieflinnigen Zenker fallen?

©ie ©efrlrixtjte betradjtet (nennt) iBertlrjolb Böjmaxi als hzn dBrfinber

bes Stijtefpulners. S8gl au^ ^oran erkennt ilp: midy als foix^en?

(Ä. g. aWe^cr).

m. mit gtoeifel^after SBejie^ung nad^ ben sufaHig refiejiben

Sßerben fit^ feigen, -fuljlen unb ben entfpre^enben gormen ber

unter n genannten SBörter nrie firfj ermeifen, -betrat^teti ufm.:

®r Ijat fidl JÖer Delt als ein fiunptridjter gezeigt (Seffing). (?fc jeigt

fidj als ein Strebenber (®oet^e). Beigt emtj als üoskaus malp:er

Soljn! (^emetriuS); aber: Brij erjetge midi ^tthnräi fo roenig als ben

Äbnokaten bes Unbekannten, ha^ irtj mixtj cielmelp: als ben ^b-

tjjokaten ber Religion bamit ermeife (Seffing). Dobei er fic^ als

einen fdrarflinnigen unb reblit^en iSeobadjter jeigt (®oet^e). Un«

beutlid^ ift (Sie) füljlte P4r ol« f^«^ Sf^nlbnerin (©oet^e).

SBegen beö ^a]u& ber ergänauiifl f.
387.



(feßÄnaimö (©Bicft). 3^3

386. ßß) aU entbe^rlid^cr 3ufa| neben öoUflänbigen Segriffen

I. mit iBe^ie^ung auf baS (gubjeh Bei Sterben tote leben, fterben,
ftdr beroäljren, geljen, kommen, erfdieinen, iia|ieljen, ge-
boren merben, unb bem «Paffio ber unter II genannten $erba toie

erkannt werben ufro.: dBr ptarb als Cljn|i (Jauft), lebt als ®in-
(tebler. Idj komme als (J^efanbter hts ®end|t8 (9J?. @t.). Äprei^
als ©ebteter (ebb.). ^Ittr f^J^ibe als WUeitbürger, ber keinem für|ien
btent (Scftiaer). Sdj rote btr als ein ^Dater (9fiüuber). Wo tdj fo lange
als ber dBrfte glanjte (ÜÄ. ©t). ÜBr mürbe als fllte|ter Boljn thm
^Pfarrers geboren. dBr ronrbe als ber Mtb erkannt, ^a^ bem Sn«
finitiö: Mh mirb oerptattet fein, als Königin jn tjanbeln {Wl. <St).

©benfo geboren ba^er bic SSenbungen: mie Selbe glänfen,
mie ein ffanffener Ij^ernmgeljen u. ä^nl.

n. mit S^ejiel^ung auf eine ergonjung im ^Iffufatib, 2)otiö
ober ©enetiö bei 3[^erben toie kennen, erkennen, anerkennen,
o4rten, preifen, rühmen, empfeljlen, einfnljren, finben,
felren ufro., xjertranen, banken ufm., fidj bebienen, ftdy er-
innern: Sdj henne bidj als eljrlidjen üann. JDie too|mad|te
wollten ierbinanb lange nidjt als iFürpten oon ßnlgarien anerkennen.
üan adjtet ifjn als geredjten Hidjter, preifl einen als fd^arffinnigen

(l^elelJrten, rülnnt ttjn als ebelbenkenben Ütenftlfenfrennb, fnl^rt i^
als feinen iPreunb tin ober empfieljlt femanb als Irenen Öiener.

Ütan oertrant einem als geübtem iFnljrer unb erinnert f\^ eines

tierfbrbenen als eines alten, eljrmürbigen Unreifes, ©er (Dptimns
Äarimns aber bebiente ftdj meiner als feines ^erk|engs (E g. SWe^er).

Kdj felje bidy nodj als ilerbredjer auf ber Jlnklagebank.

§ier^er gehören aud^ bie SBerbinbungen l^affen mie hh floUe,
flieljen mie bie JOefl.

m. mit jtoeifel^after öejie^ung nad^ sufäüig reflejiöen
IBerben mie fidj fe^en, -fnlrlen, -nnterjelrtjfnen, -nnter-
fdjrelben unb ben entfpred^enben formen ber unter II genannten

SBörter mie fidj preifen, -rnljmen ufm.: OBr fal; p^T f^ö« als

flerm ber ^elt Jdj fing an, mx^ als kleinen flerjog jn fnljlen.

3d)f nnterfeiiljne mfdj immer als erflen Sdjriftfn^rrer. ;äIs erften

Bufittdjtsort für bie guten Stili|ten [teilt ftdj bie iReone bes htm
ittonbes bor.

aiefe gorrn ber (gröänaung Berührt fid^ jcl^r na^t mit ber freien STrt ber

«<»t»oritu)tt (337. 851—53. 369 f.), fo \>a% eine genaue ©d^cibung im einaelfatte

oft fe^r ft^toicrig ijl, a 33- in ben ©äfeen CBr oerblent luenlg als ©ogeloliner,

3i^ adjte Üjn als redrtfdjafenen iSUnft^en. S^nlld^ ift t& ia in hm ©ö^en, in

benen als fe^It, »ie Si^ fUHt gonj ®^r, gan| Änge, gan| ®nt|ftd«tt, gonj ße-
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lonnbemng (^on ^atlod), QEin tr^ig |)f(nib »or |)e beut Q^ottes^ans vertrant

(»raut to. m.) u. bgl. (369).

Sei öiclcn bcr im üor^crßcl^cnbett öcnanntcn fJöHc bcr SScrBoIctgänjunji,

fotöol^l bcr mit $rtf|)ofitioncn oI3 ber mit bcutltd^cn ?ßartifeln, liegt, toic j. 33. bei

einen fum fiönlg roätrlen, fematib al» ©rünber betroxl|ten, fldj als

üÄann jeigen, eine "Sioppüf^txt, bei einigen, wie Bei fldj bei femanb fßr
etwas bebanfeen, flc^ einest aU eine» guten iFreunbeg erinnern, fogar

eine S)reil^cit ber ©lieber bor (404 ff.).

rr) ^ie ftafudü(eteinftlmmun^ (Songruens) 0ei betartlgen Sufftt^en.

387. Über bie fprad^Iic^c gorm bcrarttger @rgSnpngen ^crrfd^t manchmal
3tocifeI. ©id^er nnb aUgemcin eingehalten ijt hit Siegel, ba§ eine ©rgönjung,

bie ftd^ nur auf ba§ Subjeft be^iel^en !ann, im 92ominatib flehen muffe: 3i^

honmte alß ©efonbter bes (©erldjts, Cfe rotrb ais erfter <3ürgennel|ier nereiblgt

S)a§ hü einer unjtoeibcutigcn S3ejie]^ung auf einen anbern ^afuS
aud^ \>it @rgön5ung in biefcm Äafu!^ flel^en muB, \>a§ wirb aber oft übcrfc^en.

@§ barf nur feigen: Man Ijot l^n als erßen ^Dorft^enben gemätjlt. I4i banke

lljm Ol» meinem ^Setter. ilOlr benhen betner als unferes £elbensgeno||en.

©d^hJterigcr liegen bie S)inge Bei Fügungen mit einem refiejiben SBcrb,

weil man l^icr in SSerlegcn^cit fein !ann, ob man bie ©rgSnaung öugerlid^ auf

baä ©ubjelt ober auf bie fad^lit^ bamtt fid^ becfcnbe ©rgänjung Beaie^en foKe,

2;atfäd^ltd^ l^crrfcJ^t ^ier aud^ hti bcn Bcjtcn ©d^riftftcnem Unftd^crl^cit, unb fie ifl

Begrüttbct. (Sin ©a^ wie CBr betradjtct ftrfj als ^elb, lann fowol^l auf ein früheres

QBr betroi^t ftflj ßls ein ^elb ftdj (betradjten) tut äurürfgefüi^rt werben, alä

aud^ auf bie gform CBr betrariitet ftrtr als (= wie) er einen gelben (betraten) tut

(5o mu^ man an fid^ Beibe Sluäbrucfgweifen unBebenflif^ alä erlaubt

unb al§ gut beutfd^ i^inflcllen: (Sx lügt |ld^ als ein belefener Beurteiler

ober als einen bclefenen jBeurtetler. 92ur wo baä SSerB nid^t mebr o^ne 9?eflejiö^

wort üorfommt, wie M fldi gebärben, -anffptelen, -entpuppen ufw., wo
olfo aud^ eine boppelte SSeröollftänbigung in bcr eben gegcBcncn SBcife unmöglid^

Wäre, Wirb man bcn SfJominatib unbebingt beöorjugcn, oieöeid^t fogar allein öer*

langen, fjür bie anbern fJoKc tut man gut, etnfad^ freie SBofil su laffcu.

6ine feinere, ft^on in baS ©cbiet ber ©tilifüf fattenbc Unterfd^eibung, bie

mon nad^trägli(^ ^ier l^incingcbcutct l^at, ha^ man nomlid^ bcn Storni*

nattp eine tatföd^lid^c, anerfannte ®igcnfd|aft Beseid^nen laffe (Cfe jelgte

fli^ als treuer iFreunb), ben 2l!!ufatit) bagegcn eine unbefannte, nid^t anerfannte

unb neu erprobte ©igenfd^aft (QBr felgte fli^ als walnren üreunb), wirb fc^wcrlid^

me^r burd^aufü^ren fein.

b)^ag SSerb mit bcr ©runbform bc8S[bje!tit)§ (^biefttöobjeft).

®a§ Hbjeftib öerbtnbet fid^ mit bem SSerb ganj in berfelben

hopp^itzn SBeife toic baö ©ubftantiü, o^ne gormtoort unb mit

gormmort.

1. ^a§ tlbjeltlö ttHeltt (oftne gormtoort).

SBid^ttg ift ^ier ber Unterfd^ieb in ber SÖejie^ung. 2)enn

ha^ 5lbjeftiD fann fid^ einmal ouf ben Xräger ber ^anblung be*

jie^en (fictrl tft grog), bntb auf i^r Qhl (Sic irad|t ba« Btmmer
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rem), balb öletd^seitig auf betbe (B^ige btr^ grogmfittg) unb cnbUd^
aud) auf bie ^anblung felbft (dBr läufl tMrtig), o^ne bafe in feiner

gorm eine Sßerönberung eintritt.

®ag Srbieftit) fte^t

388. a) mit SBejie^ung auf bie ^^Jorftellung beg euöiettö:
L at§ npttoenbige SöertoUftönbigung bc§ ßeittoortbegriffg

nad^ intranfttiöen, einen ßuftanb Begeicfinenben SBörtern toie fein,
werben, frljeinen, erft^etnen, bünken, xjjorkommen,
bleiben, Irrigen, aud^ geljen unb kommen, femer nad^ bem
^affiö ber unter ßl ermähnten SBerba toie genannt merben: Du
bipt ntdjt gefrijett» ^nfer ^zbzn \\t kurj. ©ies ßntij xft mein. Die
beutfdjen Stäbte merben immer gröger. löte (!5ei(ter werb' vü} nun
nidjt lo0 (Sauberle^rling). (Br fi^eint xjerjiänbig. Set m^ig, bleibe

m^ig, mein fiinb! ((SrKönig). I5ob Ijeigt etjrlirtj. dhr bimkt fic^

klng. JDas kommt mir lädjerlidi nor. — ©te ^orptelinng ge^ In«,

©er Sd)lü|Tel geljt oerbren. Semanb geljt tot. JDer :Angeklagte i|t

frei (los) gekommen. 9J?unbartl. Das gehört mein (3751). — ©in
kranker ipt gefnnb erklart, tot geglanbt, tot gefägt roorben.

n. al« entbel^rtic^er Sufafe ju bem SSerbalbegriff nad^ intranfi*

tit)en SBörtern njie geljen, kommen, liegen, fi^en, pteljen, leben,
jlerben, geboren werben, fottjie bem ^^affiö ber unter ßn ge=

nannten ^erba toie gefunben werben u. bgt.: borfng, narkt

geljen; gelegen, rerl^, Ijodj, teuer, gleütr, geritten kommen; wfipte,

fteil, tot, krank, begraben liegen; |tille, gerabe, feft flehen; las
iSarometer fleljt ^odj, etwas |!eljt gefi^rieben, eine Saxjje fttlji je-

manb frei, eine Dare teuer; flill, »erlafTen fi^en; gefunb unb frif4
lupg, frei leben; arm (ierben, mvihz ^nfinken, o|nmärljtig jufam-
menbredjen; x)oll(er) jlpfel Ijängen, traurig breinfd|auen; erfdjroikett

tnn; bilv^ geboren werben, wert gelfolten, tot gefi^lagen wer-

ben ufto.

389. ß) mit öe^ie^ung auf bie SSorfteHung bc« JOfticftö nad^

tranfitioen ^Serben:

I. als notwenbige SBertJoUftönbigung beS g^^^^^rtbegriffg iiac^

SBörtem wie Ijaben, martjen, nennen, Ireigen, erartjten, er-

klären, aud^ glauben, fügen, fprei^en, melben u. bgl.: einen

lieb, etwas feil, ben üunb uoü jjaben, ®ott \jah i\jn feiig; etwas

fertig, rein, leer, ben €opf warm madjen; einen bumm nennen,

has Ijeige \dj oorfidjlig; einen würbig erai^ten, frei erklären; einen

tot glauben (fagen), färulblg (frei, los) fpreiften, krank melben* So
glattbe {eber feinen ^tng ben t^n (iRat^.).



366 @a9le|re.

äRant^e biefer f^ügungen ftnb fcetltd^ in ber ge»Ö^nIt(^en ©ptaä^t auf ge«

tDiffediebend arten Befc^ränft, nne lieb ^aben, tot glanben, ober nur noil,

tote bie SSerbinbungen mit glauben, in ber Sichtung ablief.

n. e^er afö entbehrlicher Su^al^ xtaö) SSerben toie fe^jen, ftn-

htiXt m\\zn, unb — feftcr gefügt— nod^ nad^ jQ^IreicI^en anbem: einen

wieber gefnnb feljen, elenb ftnben, glürkltrlj njtffen; tjodj, nteJbrtg

fdjä^en; gertng, lud; oxljten; mert, njorm, feffc IjoÜen; feil bieten;

tot fttd^zxtf braun unb biau r^ji^^Ö^«; bie iFnge wunb lanfen; einen

allein, etwa« übrig iaffen; etwa« bünn, klein fdjneiben; etroas ganf

anfeffen, einen ^Srief gat^ tjcrlefen; etraas gar koil^en, ljei| anf-

tragen« Dir ntödjten ]ibe i^ot fo grog gleirlf tun, als wk fie roadift

mtb wirb (©oetl^e). (ic ^fl vmsi frei ans aller Hot dBr njfinf^t

bie ^adje befi^lennigi

©efonbcrä bie S)itl^ter toenbcn oft eigentfimlid^e SerBinbungen bcrort an,

tote Sit Uxmt mir bos iSUbnis mai^ (^ölt^)» 3te meinte |U^ bie Drangen blei4r

«nb ^ager (ebb.).

390. y) mit gtei^aeittger öcaie^ung auf ©tt^ielt tttt5 £h\tU
bei ben reflejiüen Sterben unb gtoar

I. aU nottoenbtge SBeröoUftönbtgung bcg ßcittoortbcgriffS nac§

^TuSbrüden tote fidi gebarben, -(teilen, -feigen, -ernietfen,

-befinben, -fuljlen ufU)., befonberS toieber nac^ ben entf^rec^enben

formen ber unler ß) genannten SSörter toie fidj madjen: fi^ taU

gebarben, firtj krank [teilen, \x^ erkenntlii^ jeigen. JDie fdadpri^*

|at (xäj falfr^ enoiefen. ©er firanke befinbet fu^ iitbetfts^, if^

följle ntid)[ nodj r4l^a(b; fidj bfinn, klein ntailjen.

n. al3 entbe^rlidöer Qn^a^ nac^ Slugbrürfen tote fii^ felyen,

-niiffen, -finben unb ja^lrei^en anbem: fidj genötigt feljen,

-geliebt miffen, -nerlaffen ftnben, ftdj frei unb glurklir^

trchtmen, -krank ntelben, -fatt feljen, -njunb liegen, -warm
lanfen, -tjeifer fdjreien, -krank arbeiten, -frei (las) kaufen. Sn
ibeinent ^an gefunb nttrlr baben (5auft)w

^ie frühere ^rammati! nannte berartige auf @uble!t ober Objeft belogene

Äbjeftiöe tjröbifotiö (313).

@ef(i^i(^tli(^ed. 2)ie t^Ie^ion, bie l^ier im früheren 2)eutfd^en fel^r flbli(|

tDai>(alsö na;; er muost ich scheiden, €r sach in bluotes röten ^ ich wei:;

in übermüeten), ift feit bem 16. Sal^rl^. abgefommen biS auf bie ^eute noc^

gebrSud^lid^ctt ftarren Slefte in ©ö^en toie: Her Äübel tpt »oller iHPafler. %t^

bomme feiber (318). @o fagt fd^on Suti^er: üein Antlt^ ift ooller Stl^caCoz*

SRuubart(i(^ !ommt biefe ©r^arrung nocJ^ l^Sufiger oor, j. ©. im ftftrn-

ti\äitn: bitnbr feommer fe fongen „blinb fann man fie fangen"; er ^ot» bler

koltr gehmnken „er ^at baS ©ier falt gctrunfen". 8gl. au^ hn Witaf^am

a. @t. (SXata: (&ta ffid^, meli^es uerfperrter in ber ffotent niel fUS^mx tß alf

anSer berfi^en.
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391. 8) mit beutli^er Sejtelunö ouf bie in bem »erft liegenbc
SJorftcOung. 3n biefer «ertoenbung bilbet bag Slbjeftiö eine „Um*
ftonböbeftimmung" (367), rnib bie lanblöufige ©rammotif nennt biefe«
^aböetbioIeSlbjeftit)- bonnmitUnred^tUmftonbgtoort obetSlböerb.

^aS Slbjefliö erfd^eint babei in bop^^elter ©eftalt:
I. in ber ©runbform in göHen mie xafdj laufen, rnhtg

Wafen, retxirltdr geben, lebljcft fprertjen, laut rnfen, ein-
firtnghrtrnjarnen, ftrtr gut betragen, ganj ausbletbem %
nnrD gemt| liommeit u. bgl.

^(^\mait haS Slbicftiö in bcrcttiflcm ©cBraud^ «bücrB (Untfloitbgtoort)
nennt, geft^ie^t ^auptmm im Srnf(|Iu| on btc «ct^SItntffc im «Itbcntfien
mib in olten unb neueren grembfDtad^en, »0 bo8 «bjeftiö überatt eine beftimnitc
(ftibung annimmt, fpbalb e« beim »erb aU UmjianbSßefiimmnna bient: ahh. fidfit

^ kuning was kuoni „bct Äönig toar fü^n", ober kuning reit kuono b«
Äöni« ntt füpn«, m^b. dör luft ist küele „bie Suft ift fü^I", aber Sr stät
kuole ,er fle^t M^I", «nb eg ^c^t neben ben Slbieftiöcn hoch, veste, spate,
schane, vrüeje baS Slbüerb höhe (höhe erbom), vaste, späte, schöne, vruo
ebenfo fagt ber granaofe ce train est rapide, ober le train va rapidement
jeüi(^ au(^ il Vit content, ü dort tranquiUe, il marche rapide. — So4
finben ftd^ au^ fd^on im 2l§b. nebcneinanber sizzit stilU unb sizzit stillo

^mfll^h., too mäi bem 3ufömmenfoß unb ?lbfoÜ ber (gnbungen hk gorm
feine panb^abe me^r hiettt, f^at bie Unterfd^cibung feinen ©inn mc^r, unb tS
genügt im öeborföfttKc nur hk oorlicgenbc IBcaie^ung fcftauflellcn. göffe, mie ©ob
fiacomet^ mt t^oitj, ©te Säsmalbe nm tief, ©er Mbei i&nft leer, Der Stein

SiJL?t M«l*^
tonnen, ©er ^agen läuft marm, Die Sonne fx^elnt marm,

ßnr mnbm halt tuürben m^ ber älteren «nfid^t ia oud^ nid^t fo leiÄt unter-
aubnngen fem, bon bid^terifd^en Sfiß«ngen gor nid^t ju rcben.

11. mit (£n b ntt gen: mit ber ©nbung beö ®enetit)g in er-
ftarrten gormen mie links, njettere, ptet« (neben bem STbjeftiö
^et); anber«, (traiks; (ttllfdjnjetgenbs, bnr^^enbs, m-
retrenb« (139 ff.); ~ fonft fommt oIS 9?eft ber olten Snbung beg
Umftonbgmorteg -e öor in lange, lanbfc^aftHd^ too^t aud^ fonft, 3. a in
fiijone (bn bi|l fdföne bumm), fefte (neben abjeftiöif^em fxhön, feft)*

5)iefc ©ebübe berbienen totfSd&Iit^ ben i«amen „Um|tonb«toort" ober
»emgftenS „Slboerbiolform".

2. ^aö ITbieltfö mit einem gormtoort.
392. 5lL{« gormtoörter bienen befonberg lieber bie olten SSerbältnig*

bcseic^nungen u»te, als unb für. @ie merben beibc o§nc großen
Unterf^ieb nebeneinonber gebroud^t, menn ouc§ für in neuerer Beit

'

gegen al» übertoiegt.

Sn SSerbinbung mit il^nen ftel^t bog iöeitoort:

a) mit ©ejie^ung auf bie JBorftcIIung bc« ©ubjeft«:
I. noc§ crgänjungdbebürftigen 3eittoörtern mie gelten unb

bem ^offio ber unter ß I gcnonnten SSerbo mic erklärt, gegolten
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roethtn u. äipxl: dfe t|l tote geloljnit. dBr gtlt ffir xzi^ (al«

Iirxmm), ©a: ^zthrzd^n roxvcbt fär rnijtire^intmgsfäliig erklärt

J)t£fe infel njtrb für fhutitbar geijalten*

n. na6) Söegeic^nungen gefc^loffcner SBorfteßungen, ^aitptfäd^ttti^

bem ^affit) bcr unter ß n genannten SBerbo: fnr tot Jbaltegen,

weggetragen roerben, aber aud^ in gällen tote: {agen rote toll,

rote tot baltegen.

ß) mit S^ejie^ung auf bie SBorfteüung ber ^Iffufatiöergänjung:

L nac^ ergänäunggbebürftigen SBörtem tote erklären,
ausgeben, Ijtnptellen, beftnben, IjaiUUi anfe^en: etnen für
filjulbig erklaren, für reidj ausgeben, etroas ols nötig ljin|tellen,

für gut befrnben; fenianb für befcbronkt galten, als oerantroortlii^

(etroas als erlebigt) anreihen.

n. nac^ anbern Sßerben nur in geloiffcn fcftftel^enben 3?eben3*

arten, roie für gerotg erjalrlen, für ooU neljmen, unb ba^ er*

ftarrte xjorlieb neljuten.

i) mit jtoeifel^after SJe^ie^ung bei ben refiejioen gormen ber

SSerba, bic fd^on unter ß) aU tranfitiö genannt finb, alfo j. SB. bei

fidy erklären, fir^ anfelren: Das ©eridjt Ijat fulj für fuftdubig

erklärt Sdj ö^alte niidy hafSL fär ungeeignet ©er ^err gibt |u5

für breigigiülnrig aus.

392 a. 2)le ^pxam^t Sotm. Sn atten biefcn ^mm (390-92) crfd^eitU

t>ai 2lbie!tiö in feiner ©runbform. (Sine SlnSnol^me bilbcn nur bic öor^cr »er-

aei^neten flfomten toie Unk0, iange, bie man aber gerabe beS^alb aud^ al9

»irflit^e Slböcrbien (Umftanbg»Örter) bctrad^ten nnb in ben Sttfd^nitt 393 öer-

fe|en fönnte.

^U ©runbform muffen aud^ ab)ei S3Ubungen gelten, bie fid^ aU ein 9{eft

ber alten Sttiuanblung erhalten ^aben nnb iti^t toillfürlid^ and^ au|er^att i^xtS

alten ©eltnngSberctd^S toertoenbct »erben; eS fmb bie alten mSnnlid^en formen
beg etnao^Iigen SSerfattö Dollcr nnb tpttlber: ©le S$ta,bz l^ uoller Men\äie^
©ieiSänme Rängen müsx Ä#L ©00 iätnb f#aft Iralber. ©8 finb hai m^l (347)

bie legten Sluälaufer ber mi^b. no^ fo übli(^cn gfögwng mif i>cm Si^ominatiö:

er bestuont si müeder „er griff fie an al8 ein SRüber" (390).

c) ®a§ §8erb mit ber ^artüel {htxa eigentlichen 5lbberb).

393. 9D?it bem Sßerb fönnen im allgemeinen aKe Slrten Oon SBer*

l^artniSroörtern öerbunben roerben: bie SBemeinung nir^t (bie freilid^ ber

olte 5l!!ufotio eineö §auptmort§ ift), ortbeseic^nettbe toie fo, anbers,

ftörfebeäeic^nenbe toie feljr, kaum, ortbc§eici^nenbe mie lyier, fort

u.bgt. — Und) ein gormm ort ift babei gulaffig (Sie flammt oon Ijter).

3u ben leitenben ßeittoörtern flehen bie Umftanbgtoörter inner«

tidö in öerfd^iebenem ^er^ältniS:
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-«) fic !5nncn einen leeren ScittoortSBegriff erjl füllen: fo nadb rein

ß) fie fönncn einen öetfnüjjfenben SBegriff öerboaftönbigen: nah«-,

^Inottf-, brobjen-, iinfes lalfen; Iricr bleiben.
> mi ,

Y) fie fönnen 06er nnen bollftönbigen »egriff aut^ näfier erläutern-

öei benjßerben, bie eine räumli^e |>anblung auSbrücfen,
fann he burd^ bte Urnftanbötoörter gegebene OrtSbeseic^nung je na*
bem (Sinn beg Seittoortg (366) an^ öerf^iebener 5lrt fein:

ht.r "L«'h!r"/'T
9i«^e|)unft Beseic^nen nac^ JRu^eäeitoörtem, ttie t>a,

i«t. Jl l', 'T u!"'"
^iJtnngäDunft Beaeic^nen nat^ 9iid^hing8h.örtem

tote irtn tjtnab, tjinroeg; ijer, Ijerein, batjer u. bgl.: ijinetarenben, mm-
^hSi^^^i^^"'

tlinetnm^; ij^bringen, ^^tmf^okix; anffkigen, obfrijütteln
abfrljiAen, anfdjraemmem - OBs mfl ron trinten. Springe natlj i5m»

X «x^^.'^/'^l"'^'^^;
^^"^ ^^'^ "*^^- ^"* ^'^ ^'^ Stellung unb bie SSebeutung

ber ^ortifeln BemerfenStoert in ©ofeen »ie: ich kseme im bl, maneger hande
spise fuorte man in mite; diu kastei, diu in wären an irevaUen.

d) ^ic S3etonung ber 3eithJortggrup|)c.
394. S)ie JBetonung ber Seittoortägru^j^jc regelt fic^ gcmöB ^m oU-

gemeinen (Se|e^ (293) nac^ ber SBebeutung ber ©lieber berVibpe JBrinat ber
j8ufa^ eine nottoenbige ©rgönaung beä BeittoortBegrip, fo toirb nur er

T^!l\ 1
"" bagegen emen entBe^rlic^en 3ufa$, fo ^oBen BeibeJeile

rlrcTben'^^"
"^ antworten, ben iUPitnberg uerMufen, mit ber Äfi^fne

D. ^le i^xnppt hn ^orttfel (JJte ^arttWerWutcmno).

I. a)ic ganac Älaffe im allgemeinen.

395. Unter «ßarttfeln berfte^en ioir §ter alle im @ofe öor*
fommenben nnfleftierten unb erftarrten SBortgebilbc, alfo bo8, »ag
bte btg^erige ©rommo«! noc^ befonberS al§ ^Iböerb, tonjunftion
unb ^räpofilton ju unterf^eiben pflegte (95 c). Sßir geftatten für bte
gange Älaffe gur ^ot auc§ no^ ben ^lugbrucf „^Iböerb^ fofem er
nur bie gornt anbeuten foH, ntc^t an^ bte SBettoenbung atg nö^erc
SöefHmmung eineg Sßerbg, betrad^ten bann aber bie Äonjunftton unb
bie «ßräpofition aU eine beftimmte Unterart beg 5Iböerb3 (ober ber
^arrtfel). ®ie Äonjunftion Q>a§ öinbetoort) ift für ung eine ^artifel

@ti tt er rin 2){c heutfdje Sprai^e bex (Seaenmart 24
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mit einer bcfonberen SBcbcutung unb einem Befonbercn Qtotd: pc

bejeic^net öerfc^iebene äußere ober innere SBejie^ungcn unb öcrbinbct

8ä6e ober ©erteile (SBörtcr). ^e ^rä^ofition (bog SBorWort) ba*

gegen ift eine ^artifet, bie in einer beftimmten SBeife mit einem ©uB»

ftantio oerbunben »irb.

§ier ^aben toir e^ nid^t nur mit bcn ^rö|)ofttionatoerbinbungen

ju tun, fonbern aud^ mit anbem gügungen, j. S5. folt^en toie gonf
oben, fe^r oft
^ bie gütigen ^ortifetn (UmftanbStoörter) nun gong oerft^iebcnen

Urfprung« ftnb (137 ff.), lögt ft^ über bie Sebeutung ber SBortgru^jpen,

beren ^em fie ftnb, ni^t^ oügemein ®ü(tigeiS.fQgen; man mu^ bie

einjelnen SBortfiaffen, hk fid^ in ber SWaffe ber Umftonbgtoörter

jufammengefunben ^oben, für pd^ betrachten.

©ne ^famtbejeid^nung §aben biefe SBerbinbungen bis je^t übrigen^

noä) nid^t geführt; toir nennen fie ber SBcquemlici^feit .toegen ouiS*

brfidft^ ^artifel* (ober Stbt)erb«)ert&uterungen.

396. ^te ältere ®(Hl<^t. SSon ben alten, fpöter aud^ auf bie

3eit unb auf anbere SBer^ältniffe übertragenen SRaumbejeic^nungen,

bie ja bie erbrüdfenbe aRe^rjo^I ber ganjen ^Ibteilung ber ^artifeln

bilben, I&fet pd^ ertoartcn, ha^ fie mit ben oon i§nen abhängigen

©liebem junöc^ft oft begripd^ üerfnüpft finb. ®ag ift in ber Xat

fo (auf bem ißerge). ©onft, bei freierem SBerl^dltniö ber ©lieber,

toirb ber Üiaumbcgriff balb öerftörft ober gefc^roäc^t (gauf, faft

oben), balb au^ nac^trogSartig, toie baS ©ubftantio burd^ feine kppo^

fttion, genauer erläutert (i^ter, tn ber Btaht iDort, unter be»

Räumen, j^^nte, ütttroot^. üorgen, ben 15» Max).
3n bcm leiteten gaU, Bei ben SSerbinbungen ^fer, fn ber Statt, bet^fitt

ftd^ bie eine %otm (i^Ur, in ber Stdbt) au ber anbem ^iBr in ber 2tdbt roit

bie 5l<)j)ofition Der fiSnIg, 4Frlibrt(^, sn i^ter S^eBcnfonn Der €^ntg iFriibrldj,

unb bei ber t^figung i^\n in ber ^abt !ann bie SSe^ie^ung ber beiben 2:eile

»ieber jc^koanlen »ie bei ^Irr ^(^dlje unb ^!rr Sü^Uit (325,2).

äuger Iid§ gefi^ie^t bie (Erläuterung biefer alten S'loum*

bejeid^nungen l^eute burc^ mehrere SÄittel:

a) burd§ §lbjeftioe unb ^artifeln: fdjön redjts, red^t oft

gerabe ba, ganj babet, eben hccmvXf jtemltit^ oben, fern oon (ber

Stobt [f. Ilnm.]), naije am ®or; betnalje (annä^ernb) brüben,

oon oben, bis auf {las Srti^6)i ^^ (^00 flans) Ijernm, tu (ber

fiirdje) brtn (349), ju (oiel) für (bidj); für Ijcute; fo ^eigt e« fonft

j. ö. fe^r mo^l @o entftanben finb ja and) bie ßufantmenfe^ungen

^terin, barau«, unb bie 3ii[cioimenfe6ungen jtoeiten ©rabeö mie

babroben*
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J)
burc§ ein ©ubftantiö in einer Äafu8form, unb atoor mcift

im ?üeufatio ober ^otiö, nur ou«snaMJocifc im ©cnetiö: in
htv 3tabt, auf hh Mantx, auger Älanbe«. 3)ic in biefer gaScife
öerbunbencn Urnftonb^ioörtct nennt man, wie crroö^nt (3ii5),«ortoörter
ober iBer^ältnigtoörter ($rä|)ofitionen). eie toerbcn toegen ibrer
SBic^tiöfeit noc^ in einem eigenen «bfdjnitt be^anbelt (398 ff).

(öonft fommen noc§ freiere SJer^ltuiffe in Öetrac^t, wie Dom
«ronlenditer [am betradjtet] oben; ^eutc, iÄlttnJotft.

a) ©renafflöe, ^n einer gfüßimgtoie naljt am ®or, fern oonberÄtabt
Jl« an Das ®nö« fd^ctnt, 6e|onberg toenn man SBcnbungen baneben b&lt wie nobe

» !!•• r f' u^'
J?i>?«r«» eine (au« bem miefHo erflarrte ober eine tic^tiae)

|arti!el (nal,c, fern, bU) burc^ bie ^röporition (an. non) mit bem ©u6-
pantiö oerfnüpft au fein, »om heutigen ©tanbpunft ^eitte eine berartioe «uf-
faffunfl ja m^l tint gewiffc »eret^tigung. bem gcf^ic^rtit^en »eriauf »ürbe ße
aber ntdgt entjpred^en.

« ^^)
^^^'Jl'öfltlou mtb «btierb. «m toi d^tigfl cn unter ben brrfÄrten biefer

^artifelerlöutcningcn ijl bie (enge) »erbinbung mit bem ©ubftautiö @ie
tttttcrfc^eibct fic^ oon ben beibcn aubcrn bur(| bie ^öufigfett i^reä (»thxau&S, burcb
had öcbeutungäöer^Sttniä bcr ©ruppenteile, burc^ bie eigene Benennung bei crften

®ltebc8ber®ruppe(„^raporition")unbtelIweifeau(^burc^bie^e|onber^eitbcr5orm.

«cr-i^""^^**
^^ ^"^^ Erläuterung burt^ haS ©ubflantiü unoergkic^lic^ oiel

flbht^cr alä bie burt^ bie hüben anbem SBoTtarten; fte bilbet eine mblht'
rannte (grlcbctnung im ©prac^lcbcn, roäfjrenb bie beiben anbem faum bcrürffitfitiot

,"t /ÜJto
^"^'°^öe einer gejc^i(^tlt(^eu «crft^iebung, oon bcr fpätcr bie mtbt fein

foa (398), oerooaftänbigt bei i^r baS Subjiantiö aui^ erft hen 53egriff beö «boerbä,
fo ba& biefc3 au einem reinen «erMItni^begriff ^erabgefunfen ijl; bei bcn
betben anbem «erbinbungen bagcgen ifl hit (grlöuterung e^er nebenfocbliA: fie
«nbert gemö^nlid^ nur bie «ebeutung bc3 «böerbö uad^ bem @rab, oerftörft fie
alfo (gani oben) ober ft^möt^t fie ab (fapt oben).

enbli(^ i|l ha» mit bem ©ubftantio oerbunbene ^tböerb me^r ober toentgec
jw «egriff, r«^ oon ber großen SWaffe feiner (SJenoffen aui^ äugerlit^, in ber
2form au trennen. 2»on(^e «uäbrücfe tocrben a»ar nod^ in beiberlei SBeife ber-
toenbct, mituttbo^nc@ubjlanaö: au«, mit, ab, buntj, nilber(=nHeber) bet,
no£^, überufü).; pgl. auäf elic(bem) neben elje. unb fd^mob. oor in bcr 3)oppeI.
bebeutung 1. „öor, oor^cr", 2. „beoor". (ginige aber finb nur no(^ oor bem Sub^antix)
übli(^, alfo auäfc^Ue&Itc^ ofö^röpofition, »ie außer, nebft, famt, feit, von
tnunb baä noc^ burd^ftt^tigcre nädipt, anbere toicber nur o^ne ©ubftantio, alfo nur
aI3«boerbien im engercnSinn, »ie Innen, oben, ba, brüben, unten.—
Unb toä^renb formen wie unten : unter, Ijtnten : Ijlnter, oben : ftber fdbon
feit alter 3cit getrennt finb (wie lat. inter : inträ), ^at fiel mant^mol auc^ erfl in
gef(^i(^thdjcr 3cit ein &cb'dbe infolge ber ocrfc^icbenen »etonung in atoei 9?eben-
formen (©t^ eibeformen) gefpolten, in eine fc^ioat^ betonte als «ßräpofition, unb
in eine ftarf betonte für ben fclbftänbigen ©cbroui^: tu : ein (Oaa ^cer flelit
ein In bie Ätaöt), ön : fübb. ön, oöcroör. (Sntfprcc^cnb biefcm ©tanb ber
S)inge ^at baä mit bem ©ubftantio oerbunbene Slboerb ala ^räpofition (öor-
toort ober Ser^ältniäwort) feinen eigenen Siomen bcfommen: mit in bm.
®a|e ®r fingt mit feiner Är^we^r ijl alfo eine ^rapofition, bogeoen «in Äb-
berb in bem ©afre ®r fingt mit.

24*
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397. ^ie iÄitöere ^d^iti^t diejenigen UmftanbStoörter, bic tjon

§Qufc QUO junge §aupttt)örter ftnb toie roz^zUs btB«fett0, um-
TOtUen, tro^, unb ebenfo 5lbje!tit)e toie gemaf , unro^it finb Xcil*

ober Sß er^ä(tn Inbegriffe. <Sie »erben Balb bur^ boS ©ubftantiö im
©enetit) ober ^atiö ttjieber begrifflid^ crgänjt (wegen bes jFeptes,

iangs bem jPlnffe, uitroett ber flöljle, gemag ber iier-

orbnnng), batb fonfttoic erläutert {vom Bn\^anzx xzdfiB).

(Sonft !önnen fie aber auc^ »ieber burdö ein 5lbje!tit) ober burci^

eine ^artüel nö^er beftimmt tt)erbenf*^aiinäljernb jenfette; bet-

nalje bießfeits; nidjt nnroett (bes iFlnffes),

^emgemäB fte^en fte naä^ i^rer einfHgen unb nac^ t^ret ie^tgen Sebeutung
oen 5Uk)or öei^anbelten 9laumBe2et(|nungen no^e, unb auf ben Spanten ^ä^ofttion

^abett fic cBenfoötel ober cBenfotoenig 9lnj^)ru(^ toie jene fitut nennt man
fie 5um Unteifc^teb bon ben alten SRaumBeseid^nungen uneigentlic^e $rcit)ofttionen,

weil man i^ren Utj^rung nod^ beutlic^er fül^It.

Slucö ^ier ifl nid^t genou feftauftettcn , too boS ©ub^antiö ober Slbjeftiö

aufhört, unb n)o bie ^röpofition anfängt, fo nid^t bei be^nfs, an SUiUf um
toitUn, ;ngnn|!en, gemäg. (Sbenfotoenig !ann man eine genaue ^tenje gtel^en

^roifd^en eigentlidicn unb uneigentli(j^en ^rö^jofitionen; jrolfrtjen j. S5., t>a§ l^cute

alä reineä Slböerb flefü^It tt)irb, war im älteren S)eutfd^en ein getoö^nltt^eS

ottributiöeä Slbjcftiö mit ber 93ebeutung beS lat. bini „jmcifod^" : in zwisken
herin cntf|)ra(i^ einem lat. inter binos exercitus; unb öl^nlid^ fte^t eö mit

nebgn: m^b. eneben {ai)t in eben) dem tische fjcifet cigentlid^ „t>tm %i]äi

gegenüber in ebener iiage, nid^t unter i^m unb nic^t über il^m" (alem. htm Dlfii

j'£b£).

SebenfcU^ finb ober beibe Slrtcn üon $rät)ofitionen, bie eigentlid^en toie

hk uneigentlid^en, an fid^ in ber ©ubjlantiööerbinbung jetoeilS baS mafegebenbe

®lieb, nic^t ^itoa ha§ (Subftantit). SDWt 9iu(ffi(^t barauf, bal in bem 5lugbnid

eine Uf^x von CÖölb bie ^röpofition non fojufagen gormtoort ift unb aud^

früher fo erflört toorben ift (336). fönnte man Oerfud^t fein, bie ?ßrä^)ofition Um
(Subftantio unteräuorbnen, jumal ha fie i^min ©etonung unb in ©ebeutung

toirflid^ nocbfte^t. Stber bie ^räpofitton »erlangt einen be^mmten fiafuä beä

eubftantiog nad^ fid§, ha§ ©ubftantio mu| fi(^ alfo ouc^ ^eute no(^ in ber fjorm

nad^ ber ^rn^jofition rid^ten, ifl mithin öon il^r abl^ängig.

II. 3)ie Oru^j^e ber $räi)ofitionen (SSortoörtcr) im bcfonberen.

a) S)ie alten SHaumbejei^nungen.

398. ^ie S3eDcutunö. a) ^ie ^artiMn, bie früher reine 9?Qum=

be§eicbnungen iüaren, bie eigen tli^en ^räpofitionen ober SSortoörter

(396)1 Ratten urfprünglic^ nid^tS mit bem ©ubftantiö ju tun, mit bem

fie ^eute gufammenge^ören. ^e Äafu^form be§ ©ubftantiüä bc«

geid^nete ba§ SSer^ltniS im ©aJäufammeni^ang fd^on beutlic^ genug,

unb bie ^artifel trat ^^unäc^ft nur ebenfo erläutevnb baju, toie ^eut*

jutage in ben 9?ebengarten in bie Stabt fttnBtn, auf bem ßerg

0htn ha^ nad^gefteflte Umftanbömort öerbeutlid^enb ju ber fertigen
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Ort86c5ctd^nung \n hiz Stabt, auf htm iSerg tritt. 2)ic S8c*

beutung bcr ganjcu &xnppt beruht alfo im ®runb auf bcr
Äofu«fotm bc^ Subftantiög, nid^t auf bcm SSortoort (164).

ß) 5)a6ei tourben ^auptfäc^tid^ brci ^Tnfd^auungen unterfd^ieben

:

bcr dinf^tpuntt, ber Sxtipuntt einer Setoegung unb iDaW^einlid^
auc§ ber ^uiSganggpunft S)iefe 3Ser§äItniffe würben aber burc^

ben Untergang üieter Äafugformen unb burc§ ben ßufammenfaa unb
bic TOf^ung mannigfaltiger Überbleibfet immer me^r geftört, fo ba&
fid^ ^eute feine genauen Gebiete me^r abgrenzen laffen.

9iur in ben gdtten, too eine ^röpofition no(^ jttjei Äafug-
formen neben ftc^ butbet, greift nod^ ein Unterfc^ieb fül^Ibar burcft;

bonn bejeid^net hit SBerbinbung mit bem ^atiü bte 9^u^elage
(„S^ic^tric^tung"), bie Sßerbinbung mit bem ^«ufatiö bie 9lic^*

tung, ben ßielpunft ber ©emegung. 3)onad^ regelt fi^ benn auc^
ber ©ebrauc^ ber beiben 9flebemeifen in SSerbinbung mit ben geit-

mortem, bie eine 9?u§e ober eine 9fhci^tung unb je nad^ Umftönben
beibeg bejeic^nen (366): Üi^ It^ge auf bem'ßoben, er bringt ba« auf
ben iSerg. Srtr gelre auf ber Strage unb auf hk Strafe.

SBo bogegen eine «ßräpopaon auSfc^tiefelid^ ben ^atiö nad^

fid^ butbet, bejeid^net bie SBerbinbung batb einen S^u^epunft, balb ben
8iel|)un!t, balb ben S[uggang§))un!t: |u HPaffer unb ju CanjDe (^errfdjen),

|tt Ätragfaurg auf ber Bäjani; int Bett; — int Bfü^niz gefrn, m treuje
krtertren, ju Jlapier bringen; nadr htm Biete fd^iefen, einer narir htm
tmbent; — oon Motqm bis Abenb.

Unb ebenfo begeid^net bie auSfc^Iiegtic^c Sßerbinbung mit bem
Hffufatit) balb einen gierpunft, balb einen SfJu^cpunft: ®r fallt

gegen bie Danb, er (iefrt (i|l) gegen midj; hk tote jlelren um ben
firumien, fte legt bic ^tte im tipren flals,

399. ^te »orm bcö folgenbcn @Ucbö. a) Sm einzelnen

fte§en §eute ^atiö unb ^[ffufatiü gleid^^eitig, aber in Oerf(§iebener

Söebeutung na^ ben SSörteru an, auf, l^tnter, In, unter, über,
oor; nad^ bereu SKufter ^aben fid& hk urflirüngtic^en 93citoörter

neben, ha^ junäd^ft nur ben ^attb nac^ ftc§ bulbete, unb imift^zn ge-

richtet (397. 400): Die Campe (rängt an beriÖDanb, in (auf) bem^ange,
Irntter bem ^ans, über bem OBingang, unter bem iSalken, oor (neben)
ber ®itr, fmifdjen froet JJlänben. — Das £iitb ge^ an Ibtn Dagen,
auf bte ©reppe, ^nter (oor) has ^ans, m bte Sdrule, unter hzn
Itfdr, über hk Steine, neben hau JDferb, pnifriren bie ^Dferbe.

©emcrfcnStoert fmh tocgen ber 9trt ber Siaumanld^ouung (366) fjäffe tote

Auf btefer «onft von Smn rotü frfj mti^ fe^tn (%em neben Jdj Te^e mlüf auf
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hltft iBonH, ferner 9dr leline vA6j an hm €amn, IVeim monbUsfeftf fiber meinen
£etd|nam Hu^epfalmen fingt ((Sib).

3n bcm Äugbrud nor alter» finb a»ci ferttöe ©ortformen aufammen*
gerfiift, mit $. 9. aud^ im lämt. fortogi „t)or XaQtiavibxüä^*'

,

ß) 5(u§fc^ae6tt(^ bcr ^atto fte^t §eute nad^ ben SBörtcm

ab, Otts, auger, bei, binnen, entgegen, gegenüber, mit,
nai^, tt5tt)fft, nebU, famt, fett, »on, jn; übemiegcnb aud^ nac^

ob: abljanben; fc^roei^. ab ber löeibe (aber nic^t ab £etp|ig, ba«

jung entfernte« tat. ab enthalt), Wntemialben ob beut iflPalb; (^(ter-

reidj ob ber ®rms, entröptet ob htm granram nenen Regiment i%tU),

neben ob be« feltfamen d^erats in meiner ^anb (Sungf.), ob unbefugten

Bingfangs (8d)effeO.

(Sine Stndna^me 6ilbet aud^ ba§ erflarrte an^er fianbes. — SBegen

reit alter« f. 400.

7) «uSfd^ncSUc^ bcr ^ffufatiö ift |e«tc übli^ nad^ ben

SBörtcm burdj, für, gegen, oljne, roiber, nm unb bem öcr»

altcten fonber (fonber Sx^en); aud^ bis fonn mon ^ier^cr rennen

(bis fioln, bis ®|iem).
400. @rf<^l(!|tU(^e €tljttianfun0rn. f^etlic^ ijl manc^ed üon biefen ^tx*

^filtniffen erfl iflngcre entwidlunß. Sie ermähnt, ]^a6en neben unb irolft^en

an bem olta6^rIieferten %aüt) er^ fett bem 3)7^b. nac^ bem SD'htfler t>on an, anf,
In, ftber, unter, Ijlnter, »ortffir, bie feit alter geit ben 3)atio unb Slfhi-

fatttt na(^ fi(^ Ratten, auät noc^ ben ^ffnfatiü angenommen; bei ^inh^ieberum

^at in ber n^b. 3cit i>cn Slffufotiö oufflegefien, ben no(§ Sut^er »ertoenbete (er

fe^te nüi bei ble finrdjte), unb nur \>tn 3)ttttt) behalten. — @ine gonje fRtiftt

bon SBÖrtcm femer, bie l^ente nur ben 9lffufatiö ober ben ©enetiö nad^ ft^

bnlben, l^oben frfi^er einmal aud^ ben ^atib naä) [läf Qtf)af)t: \o gegen unb
nibrr btd on bo^ ^be bed 18. :0^a^r^unbert§ (iSIebea i^ gegen t^r tngtnbliaft,

Scfflnfl; inr werbet gegen ber ;0lenge roenig fein, ®oet^e; gegen meinem Drgen,

©(^iöer; ^ßeroanb. M9 mlber bem Celbe rulit, ©oet^c). ®arum jle^t ber ®att»

aud^ no^ hii gegenüber, baS im 18. Iga^rbunbert auäi no(^ gelrennt mürbe
(gegen mir über). — Seit unb binnen Ratten froher ant^ ben ©enetiö hü
ftc^ (sit dSs t«ges, $ora.; binnen eines iWonats, Sd^iöer); bonim beiöt

eS mo^I no4 feit oltera. — gjoc^ mc^r f^wanft otine; neben bem regel-

mäßigen 9(ffufattt> (ot^ne bles) erfc^eint oorilberge^enb anc^ ber 'S)atit>, fo bei

Sefftng (oljnc lt)m: balb mit, balb otjne bem ;Mttleib); menn bie $rSpo«
f[tion binter bem (SubflauHo jtanb, fam aber aud^ ber @lenetio oor, \o a. $. f(^on

hd fiutber (ble böfe Cult, ber nlemanb obn ift). 92od^ fituie f)tiU ed bed^alb

o^nebem, neben oljnebles. aber anäf imelfelsotine.
Entlang, ein nbb. ©ort, ba$ mo^I aunäc^il felbfianbtgrd Umflanbdroort

mar ((Sr tatjrt
|
bie Sra^e | entlang), mirb aUmäf^Üä^ au bem t)oraudgebenben

^anptmort geaogen, au(| oorgefteSt unb bann autoeilen fogar mit bem @enetio

tterbuuben: entlang bes Olalbgebbrgs Odiavt t). SDl.).

b) %it längeren C^arrungen.

401. 33ci ben uncigentUc^cn ^räpofitionen ift bie itofii^form

bed foCgenben ©ubftanttod bur(^ bie S(it bed ^g^ufammenl^angd
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Jeftimmt, in bcm btc ®ruppc urf^rüngttc!^ crfc^icit. ©otoctt bic l^icr*

^ gcl^örigcn gormcn ©ubftanttöc toorcn ober fic cnt^tcltcn, tft bei

iijnen ber ©enettö btc natürlid^fte Erläuterung, ^efer ©cnctiti

jinbet ftd^ benn aud§ rcgelmöBig mä^ bw0fett(B), }enfett(«), xion

feiten {feiten«), abfeit{0), anftatt, inmitten, infolge, in

betreff, ium 6el^nf, um -willen, ongerljalb, innerljalb,

oberlralb, nnterlyalb, (uon) wegen, (nadj) lant, (nadr) oer-

rnSge, (in) kraft, iralben, mtttel«(t) (oermittel^), ferner be-

^nf0, betreff«, nomen«, jroerk«, angefidjt«, au^ anfong«,

öercingelt gegenujart«: in betreff bes ©mpfcmg«, fnm ßel^nf feiner

gnten üeinnng (Sefftnß)/ gegenniartß ber i^ron (Sßwft); »tel be*

gongenen iFreoel« falben (®oet^c).

5)o(^ lommt nad^ einigen bicfet aSörter no^ in ber flaffilt^cn Seit and^ ber

S)attb öor, fo nac^ blesfelt. fenfelt, anßerlralb, Innerljalb, anter^jalb,

wegen, laut: bteafett bem Sorban, Sut^er; ^ou))t|äd^Ii(^ Selfing ifl hai eigen:

jenfett bem ©rabe, btofett ben Älpcn, innerhalb bem ®rabe; bog man (Idj ntxtjt

to ben ©renien ber finnp Ijält, Innerhalb weirtjen; fonjl: ongertrolb bent Blrhel

bts IJrlöotlEben?, wegen bera nngeroölmllrijtn QBmpfang (SSHel.), lant bem IDörberti^t

((Soet^e), megen biefem nnb fo monitfera anbeten rounberboren ^Setftanb (OJoet^e;

nnb fo regelmäßig noc^ ^cutein ffibb.nmgang8|pta(]^c); Innerljolb ar^^agen, ©dritter.

©cmerfcnSttjert i^ ober aud^ bie Setbinbung an^att jn feljem

Kid^t rc(^t Kar t^, tote falber fid^ ju bcm öon i^m abhängigen SBeffen-

faE bereit: Wmftänbe falber.

©igcntad^ nur ber 2)attb fte^t nad^ tro^, fttUebe unb infolge.

5)enn tro^ bilbcte mit bem nac^folgenben ^auptmort urfprungltc^ für

ft(i^ einen ©a^: Sdr gelje fort: tro^ (fei) beinern ßefeljle. Unb jn-

liebe ift offenbar burc^ eine Sßerfc^iebung ber ©lieber in ©äfeen tote

%n e« mir
I
jn Ciebe (pt Gefallen) ju feinem ^atto gelommen; d^n*

lic^ liegt eiS mo^t bei infolge, ^ennod^ toerbinben fid^ tro^ unb

infolge aud^ mit bem ©enetiö (tro^f be» HPiberfpmdjg), infolge

freiU^ nur, toenn eS feinem §auptmort nid^t nad^folgt, fonbern üor^

^icrge^t: infolge beß ßeridjts (bem iBerit^), bem ßertdjt infolge.

Cänga l^at al9 eine gum ©ubftantiö geworbene «biefUoform cn fi(^ ben

(Benetiö (längs bea «iretns, Sianfe), aber aud^ ben 2)atiö (läng» btm iFlnffe),

»0^1 mäi bem SKujler anberer aSilbnngen berart.

402. «on ben urfprüngüc^en ^bjeftioen f)aben— i^rer S5ebeu*

tung entfpre^enb (356. 358) — gemag ben ^aHo (oerein^elt au^ ben

^netiü), nnmcit ben i^netiö: gema| ber ^erorbnnng, nnmeit ber

€rMe. ©ei ^in fi^tlidrifl ^^^ ältere auf l^mtt bur^ ben ©enetio erfe^t.

^ie Partizipien enblic^ ^aben jemeilö bie tafuSform nac^ fid^,

bic baS jugrunbe liegenbe SSerb öerlangt: alfo oon ben fog. ^artisipicn

ber iBcrgangen^eit bic gormcn ansgenommen, eingefdrlöff^Wf

einbegriffen, eingeregnet, mitgeredjnet u. bgt. ben ?«fufatit)
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bo§ mü tttt- sufamtnengcfefete nngearljtet (älter au^ tinerarl|tct)
ben ©cncttt), unb eBenfo nnbtfdjabet: auBgetiömnien hzn nfttn
JÖPageti, ben ^tljtzx emgefdrloffen; rnigBodjtet femer ^erbtenflß, .un-
beftlrabä bar iUedjte iDrttter; hoä) ftnbet fi^ nad^ uttbefrhabet audb
ber !5)attö (unbefttjobet btr, ©oet^e).

«ttc btc[e Fügungen ftnb, toit man QlauU, aui alten fcttfitänbiaett 93 c-
fc^I5|ä|cn entftanben: elngefftriorren btefiojlen toSrc alfo aufiufaffch toic
btc Stufforberung: ^ÖPoljlcmf norfr getrunben hm fnnfeelnbni «Pein!

(Sbenfo Serben hk ^axti^ipitn ber ^egenroort anlartgenb,
betreffenb, eniFprettrenb Be^anbelt: aitlangenb unb betreffenb
öertangen ben TOufatit) nad^ ft^, entfpredjenb ben ©attö.

®tefc fjormen finb offenbar ang ©ä|en öerallgemcinert, too ftc etgentli*
einem ^aupttoort (gürtuort) Beigefügt toaren, cttoa tote in ben »cifjjielen: ©ie IPer-
Jfonbimigwt, bie «Jwrlegnng bw £fz^a betreffttib, finb abgefr^Ujrren. Unferem
VOmfOie untrprw^enb, naijnten |U ben Antrag an.

Daljrenb, ba§ l^eute in ber getoä^Iten Sprache mit bcm ©enetiö
öerfe^en lüirb, in ber Umganggfprad^e bagegen getoö^nltd^ ben ^atiö
nac^ fid§ §at, ben übrtgen§ 5. «ö. aud^ ©oet^e fc^on onwanbte (njäljrenb
htm d^efprat^), gel^ört and) ba^er; eg ift bnrc^ falfc^e SBorttrennung
m SBenbnngen entftonben tote roa^renbes ©ags, roä^rjenber
Wadrt (379), atfo in getuiffem ©inn öl^nlid^ bem franj. pendant la
nuit (tat pendente nocte).

^infid^tlid^ ber fjorm finb übrigens BemerrenStoert hie fertigen S(u3-
brfid e toic: ÜHlt ^zti unb iWunb, iwtfr^en Mtnfs^ unb 3lffe (ögl. 161).

c) a)ic SBortftcttung innerhalb ber gangen (^tvippt.

403. Sn ber Stellung biefer au§ ©ubftanat) unb S5er^ä(tnig*
©ort befte^enben ©ru^^e ^errfd^t oft nod^ eine getüiffe grei^eit. Sn
ber 9flegel ge^t bag „^oxmxV ja feinem (Subftantiö and^ toirftid^ tjoron:

nadi ber Stabt, mit ber ßatjn. @e^r öiete SBer^ältnigtuörter; fie*

fonberg bie uneigentlid^en, fönnen aber überhaupt in getoiffen gäHen
i§rem .öau|)ttt)ort aud^ nad^gefejt toerben, fo entgegen, gegenüber,
nadr; wegen, infolge, au«genjommen, eingefc^loffen ufm.,
nngeax^tet, unbefdjabet, anlangenb, betreffenb, ent-
fpredjenb: hm !Dtnb entgegen; htm Amt^ans gegenüber: metner
üetnnng nattr; ber ^t^e megem

S)ie »ctonung Bcflintmt ft(^ nad^ ber ^au^tregel (293): nör ber Ätdbt;
v&x ber Sttlht, nirijt In ber Ätöbt S)od& üBcrtoiegcn bie ^äUe, wo bic
^öt)ofttion im Horton ober «Rac^ton fielet.

ß) ^le me^röUebrigett @ru<j|jett.

A. 2)ic »ebcutung ber ©lieber.

404. SBir l^aben big jefet nur ha^ Sßer^öltnig be§ ^au^tgliebeg
ctncr Gruppe ju einem 9^ebengtieb unterfuc^t, alfo immer nur gmei^^
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gttcbrtgc ®nt^^cn. S»un fann ober aud^ ein l^au^tgtieb gtetd^sctttg
jiDei ijerfd^icbenc Sßebcngltebcr öon ftd^ abhängen Robert. ®anit
ftnb in e^ rgHeb rt 9 e ^efttmmung§grup|)en üor^anben.

5n biefen me^rgliebrigen ®ru|)pen fönnen fic^ hk «Rebenglteber
(ober Unterglteber) 5U hm |)au|)tglicb (ober DbergKeb) innerlich üer^
f^tebcn t)cr§oIten. einmal fönnen alle gZebenglieber nur §ilfgöor-
ftellungen für ha$ §au^tgtieb beibringen, fie fönnen mit anbem
SBorten nottt)enbige ©rgänjungen ju ergänjungSbebürftigen SBe^*

griffen bilben (St^ Ijalte hkfe flanblmtg für ßeteg). 2)ann fönnen
aber oud^ atte 9lebenglieber gegenüber bem ^ouptglieb felbftänbige
S^orftenungen crtoeden, b. ^. fie fönnen überflüffige Sufä|e ju
abgerunbeten Gegriffen liefern (ZAj reife bte« Za\p: mit meinem
iSruber in ^Italien). — @ie fönnen aber aud^ teiltt)eife bie eine unb
teiltoeife bie anbcre Stufgabe §aben; unb bann fann ha^ Qai)Un=^
öer^dttni^ in ber mannigfac^ften %xt fd^toanfen (dBr tiertraut mir
bltnbling», Zdj bebonke mtrtr morgen bei iipn für biefen Dienpt in
einer motrlgefe^ten bliebe, u. bgl).

»erfr^lcbctt^elt ber »cjlc^uttö mc^röUebriöcr ©rujj^jcn. Sm ciiticlncn
fann bie ©eaicl^ung jtoift^cn btn %iütn einer brei- unb me^rgliebrtgen &tvippt
totebcr ganj öcrfd^iebcn fein, jumal 6ct je^r jolilretd^en ©liebem. Unter ben
brci ©liebem a+b-f-r fönnen §. », a unb b nö^er aufantniengeprcn (fa : b]tc),
aber auc^ b unb c (a:[b:i:]). @o Reifet c8 »tele bnmme £eute r= »tele
Dummköpfe, neben ber @rtocitcrang8untergm^|je uteu, bumme ffeute), ein alter
iWann von mfirblgem Äuafeljen (enttoebcr = „ein »firbig auäfe^enber ©reis",
ober „ein olter, toürbig auäfcl^enber 3Ronn"); Die £age (bee^^oufeB) am iUerfear,
Süpniiea : »uf al0 «e^er, Ärtjla^ ®trol : bei ÜKeran; Äaptjlena : iactfe nattr
iWemcl; Der alte : ^enr Ädpü|e neben Der alte ^err, Är^je; Der berfiljmte

:

fiatfer ^Barbarcffa neben Der berüljmte fiaifer, iBarbaroffa; Daa beut fxtre : Ärijiff
Älfi^er neben Das beutfrlje Ädiiff : jSlfidrer; (Die politifr^e ffage) Deutfrijlanbe

:

am QBnbe bea 18. ITa^rljunberta neben Die (politifdie) £age Deatfrfjlanba am OBnbe
be« 18. ^aljröunberts; Der fiapf : bea JJferbea €arlg. gerner bead^tc man Mfi

:

frtfit mm; iWairer : pia^t uor ilefb; Ärfjmttt ging (aug Irger^ nadj ^anfe,
60 unterfijeiben fid^ aud^ Äie pflegt t^e iWötter : förgfaUlg, unb Sie pflegt (itjre

ÜÄutier) forgfäitig, ober Ate pflegt forgfäUig Itire iEutter; fobonn öerncint: SSiz
pflegt heine : firanhen („ober ©efnnbe'O neben Sie pflegt : beine «ranken (= „ftc
pflegt überhaupt nic^t") unb ö^nlid^ Äie pflegt fironke ; nittjt neben 5ie pflegt : nli^t
«ranke, ferner OBr würbe (nit^t) ernannt neben CBr ronrbe (nlr^t ernannt), fonbem
gemätilt ^ier ftc^t baS eine ©lieb bem fonftigen gonaen ©o^c gegenüber, gerobc
tote m ben »eifptelen Dort : fl^t ein «abe (neben Dort fl^t : ein ißabe); Damals

:

piarb fialfer 4Jriebrii^ (neben damals ftaxb : fiaifer iFriebridj). (So ift an fid^
ein gebrudEter ©afe a»eibeutig mie QB0 finbet feeine Anklage wegen iWorbea flatt—
»or allem aber föKt inä ©emit^t haS ««ebcneinanbcr öon göHen toie ^reunblit^
empfing fie mli^ (=„©ie toor freunblid^ beim empfang", aber auc^ =„S^r
(Smpfong toor freunblid^") unb ÜTeunblü^ermeife empfing fit ml^ (=„©8 mar
frcunblic^, ha^ fie mid^ empfing"). @onfi »gl ou(ö: iHnbejlritten tfl er ber größte
iFelb^err aller Seiten,
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Siefe Serfditebenl^eit bet fötilt^nq tohh aud^ bei bem 9^ebenfa| fe^r toid^,
infofem a- 33. ein ®a^ ivie ber folgenbe ®0 iDor <tii sngefüger ßtermSgiga;

(Koni ben £r ireroorbroitite (@!!e^arb) üerj^ieben aufgefaßt »erben !ann: (Sf

nar : ein nngeffiger f&on, ben er ^emorbrad^te, ober (IB0 mar ein nngefSger

«on:ben er ^eraorbrattrte. ©0 unterjj^cibet fit^ j. ©. audi im englijd^en The
man — I saw ~ was the Doctor*8 friend unb The man, I saw : was the
Doetor's friend (hai eine @c^altfa|, hßi onbere nneingeleitetet Stttnbutfa^,

fälfii^Iid^ „Slelatiüfa^ o^ne Sflelatiöpronomcn" genannt).

SSSegen ber untergeotbneten (Sm}etteningSgru^|)en (oteie, bnmme £ente)

f. 407.

B. ^ie ^orm ber Odiebtr.

405. ^le iSlttaelfotmeti der @ntt>J>ett Sm cmjclitcn !oim

mon bcijpielgtocifc unterfc^eibcn:

a) ttnter ben nottoettbigeti drfönteraitgeit

a) bretgliebrige (Gruppen. S)aS ^oitlJtgltcb ift

aa) ein ©ubftantiö:

fiariö töürbige« ^erljalten. —• iDte Ätttjattgildjlmt ber fiuiber an bie

dfitem.

—

Bm -Öertrauen ju mir.— (Bms ihreunbßj Änprfjt borüber.

ßß) ein SBerb:

dBr tpt tl^ ein jnjBiter öater. — ÜÄon nennt i\ß hm HDttfen.

— (!5r glaubt Tittj flerr. — 3Der iCeljrer iel)rrt bie filnber bas (Ein-

maleins {dFs lelpi uns tren fein, ©eibeQ. — JDie üutter gibt bem
fiinbe 6roi — Sage hzn (IBltem hrz ilDaijrljeü — OB« {ammert

midj bes ^oika. — fiefdinlbige memanb eine« iFeljier«. — ©ea
Ceben« Ijab* idj bidr gefidjeri — Da|Ter in Dein oermanbeln. —
iWidj ekelt »or biefem ©eridjt. — ©n feijn|i bidj nai^ ilnter-

^altnng. — Man bat fiz in Siftlje (jn fingen). — ;ilan bctrar^
ixanj ol« ben Storenfrieb. — fiarl betragt (utF vnz ein üinh, —
fr feigt fidj als flclb. — Jlan fdjenkt ben Armen uon feinem

fiberfbll -— Sei mir njülkummen! — Beige bidjf tapfer! — ©er

€ne4|t biai bas ^olj klein geljonen. -— ©er iSoiker ^at ben £aben

jn. — Man lagt i^ ba.

ß) SBicrgUebrtgc ©tnpptn:

©er alte, bnrdj htn Btnrm geknirkte Öanm mit bem ^ogel-

nef heu — Säj gebe meinem jFrennbe einen ©iener ol« ßegletter.

b) ttttter bett etttbel^rlii^ett (MM&cm^tn
a) brcigUebrige ©ruppen. SDo^^ ipauptglicb ift

aa) ein ©ubftantiü:

fiSntg Mlilljelm non JIrengen. Alle« d^olb ber Üfebe. ®in

prengift^er Caler nom Sa^e 1866. -- Ä4|ttl[e« flau« mit hm
grogen iFenflem.
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ß?) ein Setnjort:

JDer wegen fehter Bdilogferttgkelt roettirm bekonnte «ebner.

rd ein 3cittoort:

mmm fliegen oft an ber (S)berflä4re bes Wa^m. — «eiteft
btt Ijente hm JJferb?

ß) ©iergliebrige ®xvippin:

©0« nene O^elbförk Ijier ans Stlbef. ~ IDer pvoftffox M von
ber Unhjerfitdt fl ais Sadrmllänbiger* — ©lefer i^err retpt njohr-
fi^einlu^ für em ^Pierteiialjr nadr ^mertko.

T) fünfgttebrigc Gruppen:
flemridy IV. tfl nntcr grogen Ädjwtengketten m UJtnter mit

feiner #ema!jlin nadj Stauen gepgcn.

8) fed^Sgltebrigc ©ru^pcn:
Am Öonnerstag faljre idj mit bem Wadjtfdifnellpig ulpte Auf-

entljalt in (!5efd|aflßattgelcgenljciten nadj ^wds.

e) fiebcngticbrige ©ruppcn:
iStein 6rnber lebt feit einigen Saljren Borfidjtigermeife megen

feiner a^efunblreit maljrenb bes Dinter« mit allen feinen M-
geljörigen im Sübcn,

3n biefcr SSeifc Hefeen ftc^ bic öcifpicte l^öufcn.

@eIBfiocrjiöiibIt(^ fonn üon einem Unterolieb »tebet ein »eitereS ©Heb
o6§5ttgen: Die iflPltterunj bes l^ecb^ea blefes Malpcts, Das feoM T^ljc Diel (ßelb.

406. C£)ic Äougrucna bcr Untcrgücber. 5?emerfen§n)ert tft

ba« ;?ormt)erf)äftniö, tag atuifd^cn bcn Untergtiebcrn befte^t. ®e«
ttJdftulicö ^errfc^t S3erfcl)ieben^it. Sn bem ©a^c ©er ^ater gibt bem
fiinbe ßrot fte^t bic eine ©rgänaung be§ geitn^ort« im 3)otio (bem
fiinbe). bie anbete im §Iffu|atio (Brot). (£m ö^nttd^eS Streben
mac^t fic^ auc§ fonft bemerkbar, unb man tarn esJ gerobegu a(8 ha^
(Srforberni^ einer guten ^arftcttung ou^fpred^en, bog fic§ fc^on jur
SBermeibung ber 3roeibeutig!eit bie Untcrgticber ou^ öugerlic^ unter*
fc^eiben foKen.

&mbfinü^ itfimtid^ bcrmeibet bie Bptai^t, ßefonberS "^mtiniaqt, iebe
SWöglirlfeit einer Bweibentigfeit. Unb toenn f« oerfd^iebene innere Seaic^nngcn
an fi{^ anäi oft burd^ bad gleid^e ]pta^liä^t SWittel auSbrütft, fo toenbet fte

btefe« 3RitteI hodf laum in einem ©a|e a»eimal nebencinanber an. SKan
fann aaar fagcn öle <3eraaltU50 be« iFörften unb bie IJerroaltung bei
Canbe«, aber nit^t tttoa bte Herroaltung bt» 4f&vfitn bes «anbe« ober
bie «lernjoltnng bee Äanbe« bca iPürffen, fonbem i^öd^jlcn«, unter «e-
nttftunfl bed Unterfd^lcb« in ber SBortjieffung. bei i'firllfin Uerroaltang bef
fianbes ober bte £anbefoern}atinna ^f iFftr|teiT>
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»tclmc^r btcncn aitm STuSbrutf foli^cr tjcrfd^tebcncr »egic^unflen gettö^nlit^
au^ bcrfc^icbcnc SKittel. enthält ba^er ein ©o^ ßlctd^acittg mehrere @t-
öänaungen ober mehrere «ttriButc, fo muS ber tne^rfad^ öertrctenc ©ttfeteil rnößlid^jl

in ücrfd^tchcner fjorm erfd^einen: Du glbft bem iSnaben baa 6m^» tWan wttrblgtc
f^ kebttö ßMa. ®e^ tnlr fa tn ben ©orten, ÖBr gerfit leti^ tn Born, ©le
IDenooltung bea Conbca bnrr^ ben iFürften. ©le Öetelltgung ber fieöSlkernng an
btefem 4fzftt. ©le geftrlge madjrliljt Don biefem OBrelgnia. 3)antm fagcn aud^
mand^c Sonbfd^aften CafTen Ate mtr ea tnn (neben midi in anbem ®egcnben).
ffaffen Sit nttr ea tot|Ten (Äaifer SBil^elm I.).

SBcnn bie no^cre S3eftimmung fettfttoicber auS Ober- unb Unterglteb Be-
liebt, i|i il^rc 95c5ic^ung \ptam^ wo^l meift o^ne ftcücrcg aug ber gomt Kar:
Der Äoben

|
an ber norbnje|iltxtren OBxke

|
tre» iMarktpla^ea. St^ Ijobe mir

I
auf ben «atlbiefc« ^errn manilrea lelrrreidje IDerh angefi^offt 3ur fflot

Pft au6i ha bie SBortjleaung mit: Daa ^aualbea ihreunbea
| meine« lOoters.

»crfagt and^ haS äRtttcI, toic in ber gügung n^ne, runbe ^üt«, fo !ann nur
bie SSetonung nod^ entfd^eibcn, maS gemeint fei: bcnn niue rünbe ^Öte Be-
bcutct „runbe §ütc, bie neu finb", nine, rünht jQfite bagegcn „$üte, hit ju-
gleid^ neu unb runb finb".

9lu(^ bei ^ret* unb SKel^rglicbrigfeit einer SSorflcttungSmoffc »er-
metbet man, fotoeit cä gcl^t, üöttige f|)rac^Iid^e ®Icid^^eit bcg 9lugbru(f§. ^äüe
toie QBr lebt in feiner ©eburtaftobt in groger 3Unnut ober Ana iOe^meiflung
jlfir?te |tdr ber KnglüAlirije aua bemiFen^ finb an ftd^ feiten unbft^on barum
leicht an umgeben.

Hber eg gibt aud^ ^aUt, too bie gorm ber Unteröltebcr ßteid^

ift: Diefer ^err leljrt mtdj Jkcmibfif^ (neben bem beutlt^eren: mtr
£tatqb\ifdi). Mm fdralt ben Inngen mm ©angentr^ (nt^b.

Samueles minne siner viende). 5(ud^ ben @a| M] Iföre Ufit reben
fann man fo auffaffen. |)ter gibt aber meiff bie^ebcutung ber

formgleic^en SBörter eine ^anb^abe ah jur Unterfd^eibung.

SJ^erftoürbigermeife geigt W je^oc^ in gemiffen, §ier einfd^tagenben

göllen fd^einbar gerabe umgefefirt ein genjiffe^ ©treben na^ Über*
einftimmung ber gorm (tongrnenj), ©o mirb g. 53. in bem @a|c
dBr f4ralt fu ©tebjo ba§ SBort ^tebe nur aug ^Rücffid^t ouf ha^
me^rja^Iige fte felbft in hk SWe^rja^I gefc|t, gumal infofem, aU
biefer @a^ ja bielleid^t urfprünglic^ genau lautete: dEr fdfolt fie:

„Diebßl". t^nlicö finb — l^inft^tlii^ beg Äafug — ©ebilbe gu be*

urteilen hjie (IBr jetgte f^t al« elrrenroerten (elrrenrncrter, 387) Mam,
befonberg aber ©äge mit ben Sterben laffen, ijetgen, Ulrren ufm.
unb baüon abhängigen SufiniHben mie fein, merben, fdretnen uf».,

alfo gatte mie: ffaffen Sie ben (!5rafen biefen (^zfanhtzn fein ((£m. ®al.).

£ag ba0 ßüdjletn beinen iFreunb fein ((SJoel^e). Cogt biefe flaUi
felbpt hm Br^anpla^ merben (öraut t). m.). £ag bn mir^ hrnzn
O^efeUen fein (U^Ianb). OBr lägt d^ott einen guten Mam fein. @g
ift bag immer eine 2trt Äongruenj (317—18), bie infolge einer

inneren S8er!nü|.ifung ber betrcffenben ©lieber juftonbe fommt.
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greilid^ finben ftd^ au^ S5eif|)ietp m ^icr feine Überein*
ftimmung ^rrfc^t: Bk feljen mxäj ein ^anb hn mtlkn ((Sm. ®.).

£ag midj te ^fk fein! (tlinger). ffag mirlj bein mt\wc fein! (Paten).
Oerabe fo fogt fc^on im SK^b. JReinmar: lä^e mich ir töre sin.

Sn neuerer 3cit ^at biefer (Sebraud^ me^r unb me^r sugenommen, unb
l^utc ift er too^l fogar ba§ häufigere.

2. S)ic eru)eitetung§gni^t)en (J)ic aiBortrct^e).

a) S)ic öebeutung.

407. ^e ©lieber einer feoeiterungggm^pe finb nid^t öon*
einanber abhängig, fonbem fie fielen - innerhalb eineg ber fed^S big

fieben ©abteile (307) — gleirfimertig nebeneinanber (286. 320). 3m
einjelnen fann freilid^ i^re Jöe^ie^ung lieber öerfd^ieben fein.

1. 3)ie öerbunbcnen SBorfteUungen finb gleichartig unb
paffen gueinanber. S)ann finb »ieber öerf^iebene gälle möglid^:

a) ®ag ®ett)ö^nrid&fte ift, ha^ fie ol^ne 9iürfft^t auf i^r innere^
Sßer^ältniS einfad^ aneinanbergerei^t »erben, ^ann ttjirb ber

Sn^lt einer OSorftettungögruppe nid^t ate ©anjeg üorgefü^rt, fonbem
in öerfc^iebcne Xeile jerlegt: Mm ^ater, meine üutter iinb idj,

für: tofere iFamilie. OKn groges, mnbes üebaillon t)on Silber mit
öem i8iü)e ttt ilutter %oüzb x)on aRnftebeln in getriebener, jiemlirlj

roljer :Ärbeit (ß. g. SÄe^er). SDieö SSer^ältniä l^eifet !opulatiD.
.«pcroorau^eben finb r^albc Ga^öerBinbungen ioic: ffifüJ mh löfrije, S>e\m

Sit fo gut imb kommen 5!e, weil ^ter boS aweitc ®Iicb eißentlit^ öon beut erften

ofipnflt (434,2).

ß) e§ fann aber aud^ ha^ innere SSer^ältniS berürffid^tigt
ttjerben. ^iefeg fann bann üerfc^iebenartig fein:

aa) 60 fann bie SBid^tigfeit ber einzelnen Steile unterfd^ieben

njerben: Sn ißerlin, in JJaris, ja in ffonbon gibt es keinen folrljen

Caben, ^abei fann bie ©ebeutung fott)o^I fteigen, wie in bem eben

gegebenen Seifpiel, als au^ fallen: Sn ber flanptMt, «irljt nur
im £anbe, meig man bas»

bb) (Sg fann bie jeitlid^e ^Sejie^ung nad§ SSorgeitigfeit, S^^ad^*

geitigfeit ober ©leic^jeitigfeit angebeutet tuerben: Das ßrndj mürbe
in Deutfdjlottb unb gleirlnettig in ©nglonb unb irankreidj irerons-

gegeben.

ce) 5lud^ ber urfäd^lit^e (faufale) 3ufammen^ang fann fcft*

gefteHt unb (^runb unb golge unterfc^ieben merben: dBr ift grog
unb birk unb baljer fdjmer. ^ ift fitiraer, meil grog unb birk*

dd) SSon ber SRei^c ber SSorftellungen fann aud^ bie eine üon
ber anbern berart abbängig fein, bog bie erfte eine Sebingung für
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bic atocitc barftcllt: ifdj tottht hmner mxihz tmb (m btefem iFolle)

l^omt r4^iafng (fonbitionaled ^er^&(tntc»).

2. 2)tc öerbunbcncn 85orflc(Iungcit finb ntd^t glctd^ortig

unb ^)affen ntc^t aufammcit. S)Qnn finb toicbcr jtoct iKögUdjfettcn:

a) 9}2an brücft einen ©ebanfcn nur ungenau in ber SBeife au8,

hai man i^n mit miberfprec^enben ^orftcflungcn bejeic^net unb
bcm §örer bie SBo§( barin lögt, toelc^c er für ben «ugenbücf aU
gültig onfe^en teilt: Sdy irre ober hn. €r Ift ein ©nglönber ober

eilt ixonfüfe. SDieg ift bog bigjunftiöc SBcrlättniö.

ß) 2Ron berbinbct SBorftcHungcn, bie ber $örer auf ®runb au*
gemein menfd^licöer ©rfa^rung nic^t in biefem 3ufonimen^ang etmnrtet:

®r if alt, aber rfiftig (nic^t, »ie man erwarten foüte, gebre(l)H(ö)

Jon kräftigem Körperbau unb nngeraöljnlirljer flöi^e, aber unfdjionen

©efu^s (Sf. g. SD?ei)er). S)cutli^e iöeifpiele für biefcn gaö liegen

bor, too eine SBerneinung unb eine ©eja^ung gegenüberftefjen:

^m bie üranpfen Ijoben ha gefiegt, fonbem Ut ©nglönber. dJr

Ift fujor reidj, aber nidjt glütkii^ <IBr fpririrt, wenn aui| Svaniofif^,

fo boi^ md|t dBnglifdj. 5>ieS ißer^ftltnig ^at man aboerfatiö genannt.

Uutergcorbitcte (^rtofltcintngögrulJlJcii. ^ie biefe ^eifpiete

jeigen, !ann eine iSrmeiterungggruppe auc§ fetbft lieber Unterglicb

einer 53efttmmung«gruppe merben: OBr ipt : alt, aber rii|iig. Sdj fpredre

:

iFran|ö(ifdj unh Huffifdj. (Smciterungegruppen liegen aber and) oor

in \)^n 53ei|piclen Diele, bumme Ceute (tat. multi et docti liomines);

(Sm alter, elrrmurbiger ^err; (Bt |iarb in JOart«, im ^aufe feiner

dEltent.

b) S)ie gorm.

408. ^lefeg üerfd^iebenc SSer^ältniS toitb fprad^Iid^ öerf^iebcn

auSgebtüdt: burd^ bie SBortfteUung, bie ba« 3Bid)tigcre nac^ hinten

toeift (Sd[ anb mein iFreunb), burcft bie ^Betonung, öor aüem aber

burc§ ^Partüeln, bie megen biefer )öertoenbung beiorbnenbe Äon*
iuttftionen (55inbemörter) feigen.

Sm einzelnen gcftoltet fid^ ba3 fiugerlic^ fp:

1. $)ic SBorftellungen finb gteid^artig.

a) 3)ie fd^Iid^te ^neinanbertei^ung gefdjic^t bur^ einfädle

Sfiebeneinanberfteüung mit ebenem (gleidimöfeinem) ion (J)ie

€n^, bas Pferb, ber ®fel, ber flunb fmb ^anstiere) ober mittel«

ber fopulotiöen öinbemörter nnhf mie, fomie, beggleidyen

(Ingleii^en), bann, ferner, jnbem, angerbem, enbltd)^, unb
burd^ bie boppelglicbrigcn fomoljl — alt an^ii nir^t nnr —
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fonhtxn aniij, teils — teil», tlntatztis — anhztnUHsi,
txftens -- irotitzuB; boppclgltcbrig öcnietrtetib ift roehtv —
noflr (äücr loeiber — xoeJber: ßin loebjer iFräukm weber fdjön).

ß) ^8 innere iBer^öItniS toirb ouSbrücflic^ angegeBen, unb jnjor:

aa) bte gegenfeittge iBebeutung burc^ ftetgenbc ober faücnbc
Xonftärfe, SRac^ftcttung be« SBic^iigeren unb burd^ bie S5inbe»örter
fugar, ftibftf fa, anr^, gefr^wetge; boppelgltebrig ift fonjo^l— alB «tti^ ganj befonber«. «uc^ nömlldj gehört ba^er in
gügungcn toic Jliie meine iFrennbe, namlix^ Äarl, iFri^ nnb
Angn^

bb) bic jcitH(i&e ©ejtel^ung burd§ bie afJei^enfoIgc in bcc
StcDung unb burd^ temporale Slonjunftionen toie bann, fohartn,
^terottf, öorirer, jnnor, gleixijfeitig, fugleidr.

cc) bic Urfad^e burd^ bog Coufole weil (410. 430), bie golge
burd^ fonfefutioe Äonjunhtonen toie fo, beslyalb, besniegen,
ba^er, fomtt, fonarij, htmnadj, mitirtn, folgli^

dd) bic ©cbingtl^eit burd^ nnb bann unb wenn (410. 430),
S>le meinen btefer unter ß aufgewallten «ugbrflde »erben üBrißcn« aud^

gern mit snb Derbunben (unb bann, nnb fa, nnb fagi^ii^).

2. 5)ie SBorftellungen finb ungleid^artig, unb itoax:

a) fd^IicSen fie einanber ou«; bonn gebraust nion bie biSjunf*
tiben fionjunftionen, eingliebrige« ober unb boS boppet* unb
me^rglicbrige entweber — ober (•— ober); öcrneint cnt»

fpred^cn norlr unb njeber — not^.

p) @ic finb einanber cntgegengcfcfet: bann fielen bie ?tbOer«

fatib^Äonjunhionen aber, fonbern, oielnteljr, allein, bagegen,
l^lnroiebernm, tnbe«, bcffcnnngeadjtet, ntd|t0be|lonjeniger,
gleldjrooljl, nur unb boppelgliebrige« nidjt forooljl — als
nielntelrr; bei einer ®inröumung, b. ^ einer ©ntgegenfe^ung, in

ber bei bem erften ©lieb ft^on aui^brürflid^ auf ha^ gtoeite ^ingetoiefen

toirb, gebrandet man bie !onacffioen Äonjunftionen jnjar, wenn
andj, aienJoljL ©eifpiele:

®letr^ mib gktdj gefeilt fi^ Ö^nu dhr ging Ijinans mh weinte
(neben htm booon oud^ im <Sinn öerfc^iebcnen: ÜBr weinte nxtb ging

Irtnans). — ©as Ceben m feinen le^en d^rfinben rote in feinen

ierfdflingttngcn ift ben (!51aubtgen wie hm illngiäubigcn ein ßötfel

(9luerb.). — ©iß (§md^tn Ijaben nie anbere als ilire eigene Sitten,

nidjt blog in ber ßoniobie, fonbern audj in ber ©ragöbic jugrunbe

gelegt (öeffing). — OBr ift balb Ijier, balb bort — IDiefes iFranen-

jtmmer ift meber fr^on mi^ wi^tg. — dfeft betradjten wir bie (Keile
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hzB\zlhm (be» Dttigw;) mqtlxt, \fiztanf hxt ^erbmbmtg btefer Mit,
mh ienbitdj ba« ©anje (Saofoon). — Da« llngemelfene, ja feib(l

Jbas SttjwMdje in hn $latar, roirb tti etiter rjowottttftljen d^egniJb

jnr CÄiuelle bw ®jetm|Tje0 (©umbolbt). — 6et im« tpt £« jeM ^latbt,

In ^mertko Ijmgegeit ntitit, uftu.

2Bir l^abcn bic ^iet »crwanbtcn Äonjunftioiicn attc Beiorbncnb genannt,
o6»o!^l aSeiftJxclc barnnter finb toic w^tl, wtewo^l, wie, bie in bcr ©o|»
gtuppe «»cBcnfä|e an bcn$out)tfo^ angltcbern, nid^t etwa and^nur $a«t)tfä|e
miteinanbcr öcrbtnbcn, bie l^ier alfo wnterorbnen. 2)a8 ift fein aBibcrft)nit^.

®cr )lnter|c^teb ber 2;eilc öcö Sa^gcfüßeS Beruht eben auf ber Ocjamtform be«
nntergcorbncten ©afees, nid^t auf ber i^n cinleitenben ^artifel. ©onft !önttten

ia getoiffc «ßartifcln au^ nt(|t aBtoed^felnb Beibc ©a^orten einleiten, einmal
einen ongcfügten $au|)tfa^, haS anbete 2KaI einen ««ebenfo^, toie eä naitrbetn,
inbem, tro^bem, ja fogar aud^ unb tun: OBa blt^ tcö^em ea frijon Äpätfotfr

l|i: QBa 1(1 frtjon Äpätjalnr; tro^bm bli^t w» ffir uerfdjroonb, narfjbm er baa

QBfpm mltgmadit tjatte : QBr martjte no^ ba» CBITen mit; nai^bera »erfdjwanb
zx. Der iHeni^ if frei, unb roör' er in ßjetten geboren. iCnb wenn bie

M)«lt DoU Teufel roär*. — Über^aut)t ift bie ®renae awifd^en ©eiorbnung
unb Unterorbnung ia fliefeenb, unb ift an^ immer fliefeenb getuefen. ©onfi l^ötte

fid^ bie l^eutige Unterorbnung ja au^ nid^t au8 einer alten S3eiorbnung l^erouS-

bilbcn fönnen (436).

409. ^ittleltenbeö: S^etoifönung mib Uttterotbnung (8n%*
vet^e utttJ Satzgefüge). ®ie abgefd^toffcnen SSorfteHuttggrei^en, bic

fprad^tirf) einen <Ba^ bilben, erfc^eincn getpö^ntid^ nid^t etnjeln, fonbern

ju mehreren beicinanbet. ©prad^Iid^ flegelt ftd^ ha^ toieber in einer

^tneinanberrei^ung üon (öä|en, einer ©a|gru))|>e.

®ag innere S5er^ältni§ biefer ^orftcEungSrei^en fann öer*

f(Rieben fein, ©nttoeber toirb eine fRei^e gtoar in Sejie^nng auf

eine anbere, ober boc§ mit einer getoiffen @elbftanbig!eit nnb SBoII*

ftänbigfeit gebitbet; ber fie toiebergebenbe ©a| toirb bann fojufagen

nur um feinettoülen anggefprod^en. ®ie SSorfteEungäreil^en biefer 3lrt

finb in firf) ungefähr gleid^artig; bic entfpred)enben ©ä{c nennt man
beigeorbnet ober — menn fie unabhängig finb — ,§au|)tfä^e,

unb i^re ^erbinbung eine <5ö|rci]^e (ober ^arataje): Mm ßruber

njjoljnt in ber Stobt; irlj lebe lieber ouf htm Conbe. Sm ©injclfo^

entf^jric^t biefer ©o^rei^c bic 9Ke|rgliebrigfeit einc§ ©o|teilg, eine

(Srtoeiterung^gruppe ober SBortreil^e (407 ff.), ^ie einjclnen Xeile einer

foldjen 9?eii)e finb im njefentlic^cn üoneinonber unobl^ängig.

Ober eine S8orfteIIungggru:|)|)e ift nur ju bem Qmdc gebilbet, eine

onbere nöl^er ju beftimmen ober §u ergän§en. S)onn finb beibc un*

gleichartig; ber @a|, ber bie crgängcnbc 9fiei^e toicbergibt, ^eigt unter*

georbnet, abhängig ober 9^ebcnfa| unb bie Bereinigung bcibcr
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ein ©a^gefüge (ober eine ^^potoje): mas flanedjoi ntd^ lernt,

lernt flans nintmer, Sm (Sinäelfaft entf|)rid^t bem bie @rläute*
rung eineiS €a|gltebg burd^ ein anbereg, eine S3efammwn9«öru|)pc
ober ein SSortgefüge (322 ff.).

:ooiJt)tfQfe unb 9?eBcitfa^ au|ommen fiilben oft nur einen @aö m weiteren
©inne: VSies lögt (©«bjeft), pttelrit (<ßräbi!at).

2(flflcmeiner, anmal in öertoicfeltcren ©efflgen, fann man ben einen <Sa|
DberfQg nennen, ben anbern Unterfa^.

(Sin berortigeg ob^ängigeä ©cbilbc fann jclbft toieber eine©a|rci^e fein:
UPenn m iPrfi^itng wirb, »enn ft^r bl« llatnr »ertfingt, wenn man roteber m^
ins 4Frel« kommt, fütilt man |Uti rote nengebornt.

2)a§ olfo ettoa a»ei ®ö|e üoUjlönbig bcaiel^ungäloä nebcneinanbet
flünben, fommt nic^t oor, rocnigfteng nid^t, fotoeit hai geroö^nli^e oernünftige
2)en!en unb fRthm in öetroii^t fommt. (£« ift nnr eine größere ober geringere
3nnigfeit beä »er^öltniffcS benfbor.

eieroö^nlicl iji 2g leitet au fogen, oh bie ©lieber einer ©a^gruptie bei-

georbnct ober untcrgeorbnet feien, einmol ergibt fid^ bie (gntfc^eibung oft fc^on
o^ne toeitcreä auä bem Bufammen^ang, oor oHem bann, »enn ber eine ©a^
nnr ein nottocnbigcä ©a^glicb be« anbern ift: IHas man rofinf(^t, glaubt man
gem. ©em ii^ baa öafeln gab, roerb' U^ zs ranben (Sungfr.). ©ag er Upx
bie ©rlaubnla geljabt ^abe, ift uldit rtdjttg. „ORle mit m\it" ift rtn behannte«
Äprtitiroort. ©c^r oft gibt ober ouc^ hk f^orm hdbti eine roid^tige §onb^obe
ah. ©eroiffe 9trten ber Sa^bilbung, ^au|)tfö(|Iic^ bie SBortfleHung (294,3) unb
bie SJerroenbung getoiffer SBörter unb SBortfloffen (benn gegenüber öon wtti)
§aben fid^ fo für ha» eine ober baä onbere SSer^öltnig ^crauggcbilbet, boB man
foaufogen oft fd^on hti ber SSilbung feiner »orfteffunggrei^en untoiKfürlit^ eine«
ber ^crfömmlid^en StugbrudSmittel anroenbet. (So i^ Ut gorm für bie S3ebeutung
be« 3n§altä ein geid^en geworben, beffen fic^ ©prcc^enbe unb ^ßrenbe getoiffer*
maßen nac^ fHUfe^weigenber Übereinhinft bebienen.

greiltd^ gibt e« ouc^ ©ebilbe, bie in biefer ^infic^t atoeibeutig fmb, ob-
wohl fie einen mit aüen oerfügbaren Srugbrudfömittcin gefpret^enen @a$ bar-
^eßen. ®a^tn getreu ©a^gruppen toie: ®b er rolebor kommt? «Per roelg es? —
©0 roöijrt« nldjt lange, fo mar er tot — iäanm felj idj mlr^ auf ebnem Plan,
flugs fdjlagen mein« Doggen an. — UHUft bn mttgeljn? fo komm«. Äet im
fiefl^e, unb bn roo^n^ im «et^t — Älelbt ru^fg liegen! Dann fü^lt t^ glelrij

weniger Sd^mvitn.

A. ^ie $a|t(l9e.

I. ^ad aebentttngdtjer^aitnid ber etnaettteit ^lieber.

410. ^n einer (Sajrei^e fte§en fid^ bie einjelnen ©lieber on
Sebeutung nur feiten faft oöllig glei^. SWeift ftnb fie auf eine ht^

fonbere 'äxt in nerHd^ üerfnüpft.

^eiannö^ernböonftänbiger^teid^ftellung toerben hk ein^*

seinen 3SorfteIIungen nur aufgejä^It unb aneinanbergerei^t: Wk Ijaben

^wit meljrere ßriefe gefrfjrtehen; rovc lyaben audj einen kleinen ®ang in

bte ßerge gemadjt Sm Anfang fdjuf Ü^ott fltmmel rnii OBrbe; unb
«flttcriin, Sic bcutf^e S^ca^c bcc «egenisart 25
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üe (Btht max <mn\k rirtb leer; tmb ber ®e!pt d^öttes fc^roebte ober

I^ert UaHent.
®ctoö§nItc^ tft bie innere ^Sejte^ung aber fc^drfer unb tiefer.

@0 !ann nömlic^ attggebrücft nierben:

1. ein drtlid^eg SSer§ä(tnt0: Jfljr njcret m ber Sirroetj; bo
If&tte u^ cmdf fein mögen.

2. ein aeitlid^e« (temporale«) SBerl^öItniiS: (I5e|lern traf !r^

enblif^ meinen ifxemtb; moxljzi: ^atte idf nor^ keine <?&elegenljeit ge-

^abt^ 1^ ftt felren.

3. ein ^adßfy^ SBer^ättni« ber Slrt unb SSeife, unb jtoar

tttoa

a) eine SBergteid^ung; ©u ^apt fdjlei^ gefot; ebenfo \^afk hn
geemtet*

ß) ein SKittel: (15r bot mir ein ®ef4r^k an; bamit moilte er

mir^ auf bte ^robe ptelien.

r) eine S5ebingung: ^Derltere md»; er mirb es bringen (gauft).

6) ein urföc^li^e« (faufaleg) SJerpttni«: flter bleibt niemanb

ionge ft^en; es ipk ha ?n Ijeig» (?5e()r auf bie Bei^e; bu |le^|l mir

im ixSiL ^mm mtr ba« £zhm am^, bn naifm|t ben iluijm (Sungfr.).

e) bag SSer^ältni« ber go^ge (fonfefutiöe SBerbtnbung): OBs

ip biefe« Sa^ üigmadrs gemefen; alle« iffc teuer. ^Döglein im Irolr«^

iamat klein i(f«, man fteljt es kaum.
C) eine Slbfid^t: Mm Irötte iljm <&elb angeboten; er foUte (tili

feitt (beigeorbneter ginolfal).

7]) ein gegenfä^Iid^e« Sßer^ältni§: Der Mmfd) benkt, d&ott

lenkt Cagt ent^ mit biefem üenffljen nirtjt ein; geljet i^ oiel-

mei|r überall aus htm ^ege.

SDtefc gäöc jicttcn nur bie toid^tigfkcn ©cjitl^ungctt bar. Sm einaclnen

ftnb bie SScr^ciltniffe oft fel^r berft^icbcnortig unb berttnrfelt; oBcr eine anfmerlfamere

Betrachtung entpOt nid^t nur il^re 9$iel|eitig!eit, fonbern aud^ i^re überrafc^enbe

Sfein^eit. SRangel an :8ogt!, toie man ba0 ^te unb ba bom ©tanbpunfte bed

;8ateinif(^en au» nennen »oSte unb leichtfertig bietleid^t auc^ ^eute noti^ toUi,

liegt barin feineStocgS öor. Über baS ietoeilS oBtoaltcnbe SBcr^äItni0 ftnb fi(§

alle Kar, Stebenber unb ^drenbe. Unb ha^ bie ^piaä^t biefe berUficfelte ^uf-
gäbe mit einfachen STlitteln löft, !6nnte man mit minbeflen^ ebenfobiel 9ied^t

einen Storpg nennen ali einen äßangel.

IL %it gformbe^iel^ttttgeit ber einielnett ^lieber.

a) ^te (So^fteaung.

411. 3m allgemeinen toerben jtoei ober me^r beigeorbnetc 8ö^
einfach nebeneinanbergefteUt S)er eine lann aber aud^ loo^I in ben

jioeiten fo eingefd^oben toerben, ba6 er beffen 3»ifa^wwic«5öng üöttig
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itntcrBrid^t; bann fonit er alle ^Trtcn öon Sotttoörtcrn öonetitonbet
obtrenncn, fettener ein gormwort Don fcutem juge^drigcn SBonnjort-
«aifrbarlidr m btefer flfitte — kovm mtb frtran - mog vh fie
($erber). $Um ft^ er gen ben S^rtffen ober tmb fxlrnellt — fürdjter-
ix^ erklingt ber filbeme fiogen -- ben erfen jOfeü auf bie Matd-
ttere nnb flnnbe (öeffing). Jfo andr btefe — merken Sie Tufr bas
Tüolrl — !robe t£^ keinesnieg« gegen hh Jlnsfnlrnmg ber tjon Ora^lus
Ö0rgefd>logenen ober in feinem (Deipte Dotjnf^lagenben ^omerift^en
©emälbe gemalt (Sefftng). Bfl^on mar it^ im begriff, iljn knrj
abpimeifen — bemt mm ©^eim ^atte i^ bia fel^ keine Anf-
merkfamkeit gefrlrenkt —, als ber ixembling mir (eine fiemrtnilfe
nnb iFertigkeiten l^ei^öWen begorni (Ä. g. Witten). Wlan nennt
fic @d^Itfä^e, Smijc^enfäjc ober ^arent^cfcn.

b) Sir IBortfteattttg.

412. 3m großen ganzen ^abcn bie öerfd^tcbencn ©lieber einer
@o6rct§c genau hit gorm, in »clever ber einjelfaj erfcbeint 3)a«
gilt befonber« oon ber SBortftellung.

Ob bie getob^nli^e SBortftettung ongctoanbt mirb ober bie
umgcee^rte (bie Snücrfion), f^at mit bcm inneren Sßcr§öltni« ber
©ö^ iunäc^ft gar nic^tg ju tun; e8 l|errfc^t barin — oom ©tonb*
pun!t ber Sprachlehre toenigftcn« betrachtet — öonftänbige greil^eit:

dfe ift non fpat; tdr nra| emlr oertalfen (bagegen: tdr mng en^
baib »erlalfen, ober: bolb mn| irir em^ oerlalJen).

«**r ?*L^" ^at^tUutiQilt^tt (©tüiftif) !ommcn freüid^ einige öefonbere
gföUe in »etra(^t SBenn eine borget genannte »orflettung im folgenbcn @a|e
hnr($ bas gleid^e «Bort toieber aufgenommen mtrb, tritt biefeä 3Bort jur $ert)or-
^ebnng ber «crbinbung gern an ben Anfang be« Sa^e«: DeutfcliP wohnen aui^
ta ©fterretd^, tn )8u^lanb nnb In ber SSä^mtii; h» ^erreüti flnbet man fte am
foljlreiriiden (296).

®*n gegenifilHd^e« »er^SItni« atoif<|cn a»« ©S^en ttirb bagegen gern
hut^ möglid^fte uBereinfHmmung in ber SBortfteaung ^eroorge^oben: (S^tpmt l^
mein Dater angekommen, ^ente ttift meine üitutter ob.

c) ^ir Betonung.

413. Slm (Snbc beiber ©lieber finft bie Stimme (292): 3±
reife bieiBimal nirfft; ü^ Irabe fu oiel fa tun.

d) »erfttüpfenbe »arter unb »ortforme«.

414. SSiel häufiger toirb W 8ufammenge§örigecit unb bie ^Irt be«
inneren SJcr^öltniffeg ätt)eier @ä$e burd^ bie Q5ebcutung geroiffcr
SBörter, SBortformen unb SBortflaffen angezeigt. SBor allem
toic^ag finb in biefer ^infic^t bie gürrodrter, bie Steigerung^»
formen be« Slbjcftiod unb bie meiftcn «ßartifeln (137 ff.); oon

25
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cinjelneit formen gel^ören haW fold; unb anhzx: ©te le^e firanh-

Ijett Tuar hnr?; fte begann am 24. ;Märf 1888 (53i«Tnarcf). — Hur
«hnge üetlen JboDon lag öle fö4irir4j^ llntem. Jüiefe konnte tn

einer $lad|t ißetd|enbad)[ erreu^en ((£bb.). — ütt bem rnffiftljen fiatfer

mugt hn tmnter iFü^lnng galten; ha xfi kein Streit njotroenbig

(Äaifer 9Biü)elm I. bei ©igmarcf). — Sie wollen midi auf morgen ein-

laben; angeneljmer märe mir übermorgen. — (!Br ptreitet alles ab;

eine foldje ^erlogenljeit ipt mir noöj nidjt üorgekommen.

SBon bcn ^artifcln biencn »tele übcrl^aiijjt nur itod^ jur Sa^octfnüpfung;

fte toerben bed^alb getvü^tilid^ nur SSinbetoürter (^oniunftionett) genannt, unb

itt)ar bei ber @a^rei^e beiorbnenbe (foorbinterenbe), n)ie bei bem @at^
gcfüge unter orbnenbe (juborbinierenbc: 395. 408. 416. 430).

e) @rf|)arung.

415. 5(ber aud^ burd§ ©rf^arung nnrb bic SiJfti'"^^"'

gel^örigfett jtoeier @a|e angebeutet. S)iefe ©rfparung befte^t barin,

bafe ein Huöbrud, ber beiben ©liebem gemein ift, nur im erften gc»

nannt, im jroeiten bagegcn unterbrücft tt)irb: (^ mill nidjt kommen;

er mng! — Sdj lobe nnr, mos über ber dBrbe |te(jt, nnb nidjt, roasi

nnter ber (IBrbe «erborgen liegt (fieffing). — ®b ber AugenbM ber

Trennung kommt nnb non wzmf has merben mir feljen (S5i3*

mard). — S8g(. oud^: Öem Sfolani Ijapt bn audj getraut unb mor ber

erfte bodj, ber bid) nerriet (SöaH.).

^toeifeln tann man, ob man ^m^'m anäi ben f^all rechnen foll, baB in

einem SJcbcnfa^ mit me^rfad^em ©algcgen^anb unb me^rfat^cm ?ßrSbifat

nur ein einleite nbeS SSinbetoort jle^t, oljo ©ö^e toic Km bte Obröge hizfn

Steins 0el)ürt0 |U fitjö^en, erinnere man fttt), ba^ ^omer feint i^elben noi^ ein-

mal fo |!tark maäjt als bie ßärh^n üänner fetner Bett, fene ober von ben

üBtännern, mfe f\z ^e|!or in fetner ^ugenb getiannt ^atte, no(^ meit an StSxkt

fibertreffen lägt (Soofoon).

%utäi eine ^rt (Srjparung merben aud^ ©ä^e sufammenge^alten, mie fte

managt neueren Sr^ä^Ier oft aum Überbru| l^äufig ^aben: Sit \a% heu )0joU

QBmpSmng. ®aiq au^er ftx^.

Häufung ber SRittcl. SRand^mal treten mel^rere biefet SRittel gleid^«

Seitig ä«|ommen, |o befonberä ^rürmörter unb SSinbetoörter ober eine erfparung

bed ^u^hmdi: «iSerlin ijat fe^t beinahe jmei iitllUltonm (lHnm0l]ner; tn einigen

3a\)xen ^at en firtier Diel met)r.

III. ^aiS SBer^altnid ^toifil^en ^ebentungd* unb {^ormBejie^ungen.

416. 2)ie öerf^iebenen Wirten ber ©ebeutungSbejie^ungcn toerbcn

an ber gorm gewö^nli^ folgenbermafeen auögebrücft:

1. ^ie einfache gufommenge^örigfeit, bie Slnetnanberrci^ung,

burd^ fd^lidjte Syiebeneinonberftellung ber ©age, bur^ ein gür*
toort, burc^ ©rfparung ober burd^ beiorbnenbe ©inbewörter »ie

nnb, audf, niÄt nur — fonbern and} (oemcint meber— nod^).
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ferner, fohann, ftibem, augerbem, besgletdren, bafu, teil»— teil«, baih -- balh ufw. (408), ober au(| burc^ mehrere biefer
SKittel äugtetc^: Man fpridjt fo »iel non bem #ener be« SAoti-
fpielers; man ferftreitet (ißj fo [%, ob ein Sdjaufpieler pt »iel
iFener Ijaben könne (Sefftng). — ©er €ranke lieg ben JÄrjt Ijolen;
ber Tollte iljm etwas oerfdjreiben, -- iFri^ arbeitet ju tiiel; bn anrlj. —
©er Stall ging in iFlammen anf, nnb alles Die^ uerbrannte. — ^alre
bei htm SdjlolTe hzs fionig« lag ^n groger, bnnkler Maih, nnh. in
bem HBJalbe unter einer alten £inbe mar ein ßxnmm (©rtmmg
aWörd^en). — i^an gab hm Armen eine kleine ®abe, nnb er nahm
fie ani^ bankbar an,

2. SBcnn mon bic Bcfonberen S5ejic§ungcn überhaupt noci^ fprod^*
Itd^ anbcutcn toitt, gebraucht mon eigne «ßartüeln, öor attem bic cnt*
fprcc^enben fog. ©inbetoörter. Unb a^ar besetd^net man

a) ein örtlic^cg Ser^ältniS bur^ Umftanbgtoörter tote ba, bort,
bier ufm. (139): ©er HPeg mat^t eine ßiegung; ba (oon ha) über-
fielrt man hk ganje d^egenb. Jlnf biefem Pa^ fi^en Sie jeben
tKog; Ijier treffe ii^ Sie moijl andr morgen.

ß) ein jettlic^eS cbenfo burdb Umftanbgioörter ber 3eit tote ha,
bann, gleiir, tjorlrer, ingleidr «fw- C140}: ©er ®ag mar on-
gebrod^n; ha begann bie Sdjladit. OBr mar inttft feljr aufgebradjt;
bann legte futj M« Born, ^ks, flans, nnb bann moUen mir be-
raten (Ä. g. HKe^er). d^eptem traf idj meinen iFrennb; tjorlrer Ijattc

i4 nortj keine (Selegenijeit geljabt, x^n px fe^en.

SBcnbct man in htm erflen 6a^c SSörter an tote eben, geraiJe, kaum,
fdron, no4r, fo nähert fid^ hit »eiorbnnng ft^on jlarl ber Unterorbnunß (409):mmn feij' tdj mtrii auf ebnem |Plan, ^uga rdjlagen meine ©oggen an. fianm mar
Ua« Wort gefprot^en, fo ocränberte fld) baß ^eUe (15e|l4)t bea iPr^burgere {St. 2f. SRetjer).
@onft öergletd^e man; ©ja roäfjtte nlr^t lange, fo mar er tot

t) bie nac^tragtic^ angeführte Urfad)e mit benn, namlit^, fo:
filetbe bd nns; benn es mill Äbenb merben. Sie muffen fie klagen
laffen, hzm nn ®:ireater ift keine Arena (Seffing). «r Konnte uns
Irelfen; er Ijat ]a bie üittel Slbcr aud^ fo ift in bem Sinne fibltc^:

Alles trat gcklatfdjt; fo gut lyat er gefnngcn. üan follte meinen,
er moUe einen dWabiator obridjten, fo felir eifert er miber ben
Sugerlidjen Äusbrntk bes Sitrmer|es (Sefft«g). $äufig ift au^ nad^*
gefteltteg bot^: Sdj Ijabe alles ge^anben; id; konnte bodr keinenMm^ ft^Sren. OSgLaudi: ©mm roaren meine Aljn^erm t;abonten
(^icc). ^lxä)t feiten au^ fte^t ba« fßtxh an ber Spi^e be§ ©a ^e«: ©eftem
bewegte fidj ein (tatiltdjerCeidjenjug nad| unferemiFriebljofe; galtesbody,
einem unfrer tjerbicntejten Mitbürger bie le^ ©Ipre fu erroeifen.
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@inc befttmmtc gorm bc5 ®runbc8 ftcHt unter Umftänben bie

«nflobc bcg ÜWtttcU bor: ©er lOnrbrer^er eitotdj k^ Horfjt

atw bcm (l^ufangnt«; tt lieg fid^ on emem Sirtrk tyerab« dBr «JoUte

midj bzfttdftxt; baffir bot er mir ba« ©elb an.

8) bie an ütoctter etclle genannte golge mit hzs\jaib, bornm,
bemnar^, folgltdj, weniger auSbrücflic^ mit fo, alfo, ober au6)

ba: 3n bem fiojfer fmb ßfidrer; barnnt i|l er fjo frtnoer. ©er flerr

tf bein iFremib; olfo t|l er mir ax^inngsmert (ük mül uns mdjt
begleiten; fö ge^^ wir o\jm iijn. ©n Ijaft jn wenig gefdjiafen; bo

ff kein Hhxnber, bog bn mfibe bi|t ^oc^ ögl. oui: ilitj ^abe fo

tJtel ftt tun; iij merbe oor ;ffllittemoiy nir^ fertig {(Sgmont). iSm
Ätog, nnb er uerjiumnit

'^iefe golge faun aber aud^ beobfid^tigt fein; bann ift ber gtoeite,

ber SRac^fa^, ein 3lbfict)t8fa^ (ober ginalfa|); er enthält oft jur

genaueren 5lnbeutung ber 3lbfi^t Slugbrücfe toie follen, wollen
u. äljnl.: üan Ijot bie Bartje kurj abgemadjt; es foUte nit^ otel bar-

über gerebet werben. ;Mon arbeitete bie gai^e Had^t an ber ICn-

glMalätte; man wollte am üorgen has (^eleife wieber frei ^aben.

®ibt ber erfte @a^ feine ^atfactie an, fonbem nur eine SSoraug*
fefeung, eine 8ebingung fo fte^t im gtoetten fo, bann: H)ill|i hn
mitgeben? Bo komme rafdj. — 6ittet er midj um ierjeiljung? ©ann
lag \di bie €lage. SDod^ audg einfac^eg nnb fommt fo t)or: Sei im
ßerri^e, nnb bn wo^f im ^ed|t (8d^iIIer). S5er erfte Safe wirb

bann tjäufig mit niclleirijt gebübet: dhr kommt nielleid|t; bann gelre

Irft mit iljm.

Sejeidinet ber SJad^fa^ bag^gen bie golge beS ©egenteirg ber im
erften ©a^e gemacl)ten SPorau^feßung, fo wirb er mit fon|l ober

anbernfalls eröffnet: llPir mnJTen genau tun, was er fagt; fonf
tjt er nii^t infrieben (nnfufrieben).

e) einen ©egenfa^ mit aber, fonbem, bennod^, nielmelfr,
tro^bem, nur ufw. (408,2): ©ob Bimmer i|l freunblidi; aber e«

ipk m klein. iWan ^at i^ abgewiefen; benuodj (tro^em) kommt
er immer wieber. ©iefer flansbeft^er l^oA burdj bie Überfdjwemmttng
grogen Stj^aben geljabt, aber er ift nerrtrireri ;ilan Ijat iiyn bies-

mal nidjt getabelt; nur foU er ni^ wteber fo ^anbeln.

%tt etfle @a| ent^ftlt oft bie Söttet ^loar, allerbinssi moiri: Bioar

ntxmwaibtit n bat üarietUrfUi in ,,ein jBiUi bes i^erni am fireitf', ober I8iü> iß i8Ub

i^axab. S)tam.). DU Öotfi^ofl i^ox* \üi ©oljl, aMn mtc fe^it lex (Dlanbt (®oet^e).

©nblici^ bringen jtoei berartige @d^e aber aud^ einen ^er»
glcid^: ©n lyaft ft^ledjt gefät; ebenfo wirft bu ernten, ©er firieg

wnrbe rafrl^ entfd|ieben; fo rafdj (jatte man ea gar nidjt erwartet.
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417. SRttitörf ber froheren »ettoi^tttttg htv (Saftrtl^e. »erfd^iebenc biefer
©ttfeBcaie^imgen »erben Bei ber €a^rei^e Qeto^nli^ gor nid^t J^etüorg^oBen,
fonbetn ftc treten nnbermutet erjl Bei bem ©a^gefüge entgegen. 3)a fit^ @a|-
ret^e unb ©algefüge ober im angcmcinen regelmäßig tn^pttä^m, «nb — on-
gefid^tä ber Xatfat^e, bQ§ bcrSicBenfo^ auS bem^ont)tfa| ^eröorgegangen ijl (4B6),
-- [i(^ ia au^ cnt||)rec^eu muffen, iji bicfe »emad^ISIfigung ein aßongel, ber in
bie Settc ber a3etDci3fül^mng eine große Sude reißt SDcnn »o^cr fommen, fo mit^
man fonft fragen, bie 5^eBenf5^e ber «cbingung, beä «ergleid^g, ber «Bfl^?
@te muffen bod^ i^rc SBurael in $auptfä|en ^aBen ober gehabt ^aBenl @iBt
es biefe $aut)t|ä|c aud^ l^ente nod^? «n« biefem ÖJrunbe l^aBen toir öerfue^t,
bie frühere Snorbnnng nad^ biefer Seite ju öeröoK^änbigen.

B. Pas ^ii^aefögf.

418. ©egtiff mh (Sttebertttig. ^cr $Rcbenfofe ift ein @afe,
ber in einem gröBern ©Q^gangen, bem ©atgefüge, einen ©a|teir bitbet.

a)ic brei SWerfmoIe, bie man getoö^nlid^ alä ©rfennungSacic^en be8 «ReBen-

fafteS anpi^rt — enbpcHung beS »erBg, ©tnleitnng burd^ eine nnterorbnenbe
Äoninn!tion (ober ein relatiöeS «ßronomen ober Slbocrb) «nb Unoott^Snbigfeit
be3 ©innS —

, treffen nit^t immer au. ©in Äaufalfa^ mit benn ober ein golge-
fa| mit bfatjalb gibt fflr ftd^ audi feinen ©inn, nnb in hm gügungen toie Man
foüte nwinen, Daa wäre leli^, fielet »ebcr haS »crB am @nbc bc§ ««cBenfagcä
nod^ ifl eine Äoniunftion ober ein Sfielatioum oor^onbcn; nid^t einmal nad§ einem
fold^en einlcitenbcn äBortgebilbe Brandet baä S5erB am (£nbe jn ^e^en, toie »ei-
f^jiele aeigen toie bie folgcnben (295): mmi er l^ütU kommen können, märe bie
Äo4ie goni anberg oeriaufun. «Jenn ber Äriielri meljr ©tnbrmk anf fle madien
konnte als ha» ^Defen (fieffing).

Sn fSüxa^t !ommt bei einem fold^en S^ebenfa^: 1. bte %xt fetner

Stb^ängigf ett, bag Sßer^ältntg alfo, in bem er ju bem §auptfa| ^e^t;

2. feine 5)ebeutung (fein 3n§aU); 3. feine gorm.
419. m&n^tl ber blö^crlgen »ctrod|tuna bed «ebenfo^eö. SHe

Bisherige »etrad^ng unb Einteilung ber SßeBenfä^c i^ Iogifd§ un^altBar.
»lelattbfä&e unb a:emt)oraIfä|e a 33. gcl^ören nid^t ncBcneinanber; benn ber
9ielatibfa| »irb BefHmmt bure^ feine äußere Oiejialt (bie gorm feiner @in-
Icitung, mittel htä 3«eIatio8), ber Sem^orolfo^ burt^ feine SSebeutung. Unb bod^
lagen §inmeife auf eine Beffcre Sluffaffung jc^on feit langer 3eü bor Slugcn.
S)ie lateinifc^c ©rammatif untcrfd^ieb rid^tig bie geroö^nltt^en, inbüatibifd^en
9?elatibfä|e bon Beftimmten 5lBarten, bie ben Äonjunftib bcrlangten (missi sunt
delecti cum Leonida, qui Thermopylas occuparunt „2mU tourben ab*
gefd^irft unter Seonibo«, bie bi« X^ermopQlen Befe^ten [Bcfe^t ^aBen]" neBen
missi sunt delecti cum Leonida, qui Thermopylas occuparent „Seute
nmrben aBgefd^idtt, bie bie S^ermop^len befefecn follten"), unb teiUe biefe fon-
iunftibifd^e SlBart wieber in finale ®eBilbe, bon ber ber eben gegeBenc ©afe
ein S5eift)iel barjlcnt, fobann in !auf ale, fonfe!utibe unb fonaeffibe gformen,
bie mie folgt bertreten finb: O fortunate adulescens, qui tuae virtutis Ho-
merum praeconem invenerjs (faufal). Nihil est tam munitum, quod
non expugnari pecunia possit (lonfefutib). Ego, qui sero Graecas litteras
attigissem, tarnen, cum Athenas venissem, complures ibi dies sum com-
moratus (!onacfftb). ©ie Berü(!fi(^tigtc alfo neben bem ©eftt^tSjjunft ber fjform
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QU^ bctt her »cbctttung. (gbcnfo nannte man ganj ri(|ttö bie mit bcr $ton'

iunftion ut einöcleitctcn SJcBcnfS^c je nad^ i^rem ©inn bolb fonfeintiö (Quis
est tarn demens, ut sua voluntate maereat „9Bcr ift fo törid^t, bafe er öon
Ttä^ a«8 traurig toöre"), balb final (Edo, ut vivam „^c^ effe, bamit id^ lebe"),

Balb temporal (Theraistocles, ut Lacedaemonem venit, adire magistratus
noluit „SBie a:^emiftofIc8 nad^ ßafcbaimon !am, »oUte er fid^ nid^t an bie 83e*

körben »enben") u. bgl. — Unb ebenjo fennt man im gransöfifd^cn finale

aielatiöfä^e mit bem Äonjunftiö: Röservez-moi une place, d'oü je puisse
tout voir. Seiber l&at man bicfe ©c^eibung nad^ gorm tinb ©cbeutung auf bie

%ätit befd^ränft, mo bie äußere gorm gar ju öcrblüffenb in bie Slugen fiel, ober
too anberfeitä ber ©inn biel gar ju gebicterifd^ berlangte; als ©runbfafe burd^*

gefül^rt ^at man fie nit^t. SBir tun baS aunäc^ft mit um fo größerem 9?c^^t^

3htn gilt bicfe ©d^eibung ober jebem fprat^Iit^en (Sebilbc, nit^t blofe bem
Slebenfa^. 28ir ^aben fie ja auäf geroiffcn^aft burd^gcfü^rt (320 c). »eim ißeben-

fa^ lommt, ttie bei jcbcm ©afeteil, nur laS für i^n SBcfentlid^e nod^ ^iuju,

bie «b^ftngigfeit; unb jtoar ge^t biefe ben beiben anbem ©efid^tö^junften

nod^ »or. ®arau8 erflärt f«^ bie obige 0ici^enfoIge (418).

I. ^ie ^^angigfett ber 9{ebettfa^e.

420. SBic gefügt (418), l^aben bie S^ebenfäfee für ben auge^örigcn

$au|)tfa| immer bie SBebeutung eine§ @a|teil3. ©ie bilben für
ben übrigen ^eil be« ©a^gefüge« enttoeber ha^ ©ubjeft ober —
in felteneren gaffen -- bog ^räbifat; ober fie treten qU nähere
öcftimmnng ^in^u ju einem ©ubftantiö ober gu einem SBerb, ju
einem Slbjehio ober — aud^ toiebcr in felteneren gäHen — gu einem
aboerb. S)anad^ finb bie Slebenföge nad^ i^rer 5lb§ängig!eit ein*

juteilen in 1. (gubjeftfö^e; 2. «präbifatfäfee; 3. 5tttributfö|c
linter einem (Subftontiü; 4. (Srgänäungg* ober Cbjeltfäge hinter

einem SSerb; 5. SlbjeftiOerlänterunggfS^e §inter einem Slbjeftiü

ünb 6. «ßartüelerläuternngSf&^e no^ einer «ßartifel.

a) 2)le <Sttöieftfft<5e.

421. ©in (Subje!tfa^ enthält eine SBorftcHungögruppe, bie für
eine meitere Sßorfteßung ober SBorftellungdgruppe bie ©runblage bifbet:

HPer ntdit \jbxU mng füljlen. OBtn Sr^tirke, mer b^n Ädjnrken
Alba in Bdinf[ nimmt (Ä. g. SWe^er). Burfirk, wtm fietn

£ebett lieb tfl (t. g. 3Ke^er). ^ai er fagt, ift ridjttg. ®«
komme, mas mtll loa« mir ^oUänber maren, gerab Ijtnten

bretn (ßgmont). Öas madft, ba| (Bxaf ©gmont ener Statt-
[jalter t^ ((Sgmont). JDag e« eudj leirijt oom ünnbc getjt, ift mo^I
ttotürlidr (®gmont). I3ag er bas HPort übelgenommen Ijat, mnn-
bert mi4 3Dag idj ©afporbe« Ciebe gewinnen könne, fdjten mir
xdöji unmöglidj (Ä. g. aWetjer). Ädjabe, ba| tljr nerreipt. Amii
Oa» mar für mlrt) keine frage, nnter meldjem iFelbljerrn xdi
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ntetne zx^itn ^affzn]a\jxt »erbringeti würbe (Ä. g. SKe^ct).m txfdjdnt frogltdf, ob ftdr has fo madjen lägt (Bs rrbemi
al« ob er m ^tdft wäxe. <lBs ipt hodf gut, raenn fti^ bte
ßrtttk bann nnb wann jn tlfnen Irerabläp (Öefftng). dB« !ft

belfer, bn gelj|l. ütr märe befler, trlr wäre nie geboren
(Sungfraii). So tat es not, tc^ träte tljnen meine Regent fdraft
ab ((Sgntont). Sf es fn lengnen: ber tbermut ber fremben
ffelrrer^at fid; tägltr^ erlrölrt (^gmont). Ifft es ntogM: itebt
fte mi4? (Ä. g. ajJe^er). „Stnb Ate andj ba?" mar fein erfies

^''?; rf^x^^^" .!"^^ ""^ ^^f* ?" ^'*"f^'" ^"*f«^ ^Ö»"- «fiebre
nm!« frlraüte es iljm entgegen.

a:)le^oriii ber ©ubicftfo^c ifl im allöcmetncn itatüriid^ nidbt ju be*
Ptmmcn. ^t über bic in ber 6prod^e bafür öbUt^jicn Oebilbe Iö§tM einiöe«
ongcbcn. S^aRoc^ ifl iunöc^ji jebc 9lrt «nb gform bc3 ^ou|)tfQ^c8 mögltA; ham
fontmcn öon ben fc^on burt^ bie ®c|lalt ßcfennaeic^neten 9«eben|ö|en äffe bic
tn »etrac^t, bie ftd^ äuBerltd^ fd^on als möölid^cr 5«omtnatib borftetten: ©Sfee

Jüoo^t"*
«latiöen prttort (438,2), abhängige 8frage|ä|e (429) unb bag-©äL

(438,1). «u3gefd&Io|fcn fmb im ®runbe aHc formen, bie eine üon einem
»crlittltntätoort ab^öngige (Svuppt bilben, »ie: 5nbm «r fo fagt; ®bne bafi
man meif.

"

b) nt ^röblfotfft^e.

422. S)ic «ßräbifatfäje geben SßorfteaungSgru^^cn totebcr, bic
m einer ©cfamtöorftellung mit einer fd^on bor^anbencn SBorftcHung'
ober einer SßorfteKungggru^lje abfc^Iiegenb öerfnüpft ftnb.

©pro^Iic^ muffen biefe STiebenfä^e für ftc^ allein eine üollftdnbigc
pgfage bilbcn; fte muffen alfo noc§ ber %xt beS einfa^eren SBcr*
^öttmffcg ©ränmetSrtjänme o^nc SSerb neben i^r ©ubjeft treten, toic
cttoa im folgenben: ©rauf er: IS&as HJfinfdren Ate? Jlües, mte
Ate gerofinfdjt Iraben. Dag hh ©egenb fe^ nodr, ganr mte
fte etnptens mar, Ijat mi4r §öiljlixij|l gemunbert. dBin fürdjterltrb
©ebräng, mo er (tunb (®ö|). dBtn IflPort fnr tanfenb: Zijx nnter-
brnrkt bte neue Celjre ntdjt (®gmont). ©arauf hu Äntmort, er
fet ntdjt mnbe (Siofegger). Seine Antmort, er furi^te ftdr «t^t
Wegger), ©ranf er: ©ag tifr mir bas ntttrt gleirlr gefagt
irabt (#enn tdy bas gemngt ijätte).

X ^^}l^^^l^^^^ »nan auO) ©S^c fieflen toie ben SeffingS: ©er «ün^ler, tfl
de» Olafen 3U)|l(^t, foU ftd; mit bem grämten malerlfi^en mt^ttv, mit
bem -Corner, mit btefer jmetten ^atnt, nS^er bekannt martjen (Soo-
foon) Uber^au))t fann in biefen gfiüen t>it «uffaffung oft fd^ioanfen.

la
*^l"^*^/^»'^<^tfa^ liegt bor, t»o, mag aflerbingS getoö^nlid^ ber ^tt

tp, ber »ebenfal nur einen Xeil ber Stnäfage bertritt ©r gehört bann biel-
me^r mtt einem ber früher (313) ermähnten menig in^attötjotten »erben, ber
sogenannten „^üfSaeitoörtcr", a«fammcn unb bübet baju eine begrifflitfie (gt-
qauaung, mwB alfo al^ (fergönaungSfa^ (312) angefe^en »erben: Ä«tn ertbe» Wort



394 ®tt|Ie§tc.

war: „Stlh Mfv «tt mit lafrleben?** üReln etejtßer ^roft Ijt, bag es
ien anbern andj «li^t Ijeffer getjt «Daa er am \i\jnMfttm roünft^, war,
er i)ätte hXüi nor^ etnmal fprei^en können, ©lefer ^Menfi^ fr^elnt nldjt,

waa er l^ — Mss bieibt, mit e» geroefen i^ Baa Önrti liegt njoitj, iuo
ti^ ea Eingelegt ^abt, ©oa toor, ala ber Äi^webe noi^ Im fianbe war.

^te Sorm. ÜÖcr bic ^orm btcfcr $r5bifatfä^e iji wieber wenig ju fagen.

STufecr ben ur|pröngli(^en $au^)tfä^en tottUn bon bcn cigentlit^cn JÄcbenföicn

borwtcgenb, ober nt^t an^f^Iiefelic^ bie öcrwanbt, bic mit einem einfad^en Um-
flanbgwort ober mit einem etnfad^cn bag eingeleitet finb: Mea, wfe l^r es
wfinfx^t. ÖBrpe fiebtagnng, baß er fetne Änfprfir^e mäßigt

c) 2)ie «ttrlbtttffti^e,

423. ^ic 'ättxihnU ober öctfügefäle führen eine SieBetifteftimmung

ein, bie ju einem ^au^ttoort gehört unb ou« einer gangen SSorfteHungg*

gruppe gebilbet ift: ©U fingel ^1 in einen ßrunnen, beffen ©rnnb
fe^r tief war» 3d)[ bin ber le^, ber einem {nngen üann
eine Karriere niiberriete (^. g. SJ^e^er). ©ie ba« Bdjroert

gefdj^affen, hk }Oalmen|eit bririjt an (®eibel). Die iFrage, njie er
jtt biefer Inffaffnng komme, xjerbinfpe iiyn. OBin überlegener

Staatsmann, mie er fei (^Smorcf). ©ie iFnrdjt gefeilte fiij hain^

has Übel merbe nnr noij gröger merben (Sgmont). i^it htm
UPnnfr^e, er möge balb mieberkommen, frl|loffen mir ben ßrief»

^nrdj bie« abfonberlidre ßeneljmen warb i^j in meiner iDermntnng

beptärkt, bag lyier ein ©nnkel malte (^. g. SKe^cr). j8et bem
Äbmiral trat eine« tlTage« ein ^Dartifan zm^ JJoltrai ober roie

ber iKenfrjr Ijiel (t. g. SWe^er). So Ijatf ii^ eine iFeptmtg, in

gonf Spanien mcr^ iljr keine iFeple gleii^ ((5ib). 'äu(i^: ©er lln-

glürklir^e — e« mar Clyatillon — klammerte [\d^ einen :2lngen-

blitk mit flanben nnb M^m m has a^efrats (t. g. SWe^er).

©atjattrlöutfofe* ©in Slttribut ju einem ganzen ©a|e erblidft

man in ber Siegel in ben öeifpielen: (fk lieg Jben flarlekin feierlidj oom
tKljeater tiertreiben, melrlje« felbpl hit größte ^axizkxnaht
mar, bie jemals gefpielt rooxhen (Sefftng, Sit.*S3r.). iFerner ben

l,fdyenberg Ijinanf, meldjes eine fanre Arbeit i|i (©oeti^e). So
milTet ilp: bentt nixljt, Bfüjahcini mas im ganzen d^ehhi oon iFnjbnrg

nnb meit barnber ijinaus bekannt i|l, ha^ nnfre liebe iFran non
d^infiebeln ein DPnnber an mir linmürbigem getan Ijat

(Ä. g. SÄe^er).

^ie ^orm. iS[u(^^ierfinbwtebera0eSormenbed$au))tfa$edauIäffig; Don

ben etgentlidlen 9^ebenfä|en ftnb am ^Sufigften bie mit einem 9{elati0|)ronomen

ober 'ttbüerb eingeleiteten unb bie baß-@äie.
^ormtoorter. aSemerfendwert i^ aber, ba^ bie ba|«@fi^e aui^ nodl ein

Umftanbdwott wie baranf, ha^u öor ftcft l^aben lannen: £ein )0er;i(t)t baranf,
baß er |tter|l rebe, ^at aUgemetn befrteblgt. ^rciliti^ fd^cint bonn ber cigentlid^e
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?l^'®Ji*
im ©runbe c§er eine ©efiimmuna i" bem ertDÖ^nten Um^anbStoott au

fein, man wttb a6cr bod^ gut tun, eine «ctbinbutiö tute boronf, boB
aufontmenaufaffen unb haxin ein SKittel au fe^en, mit bem man einen ©oS
tn fretercr SBeife on ipau|)ttt)örter onglicbert (425).

««fA«?fiTi't ®"ff^^"^'^^'i-
^"^«Ö^^«^^' ^i« riäf an einen ganaen ®a^

onf(|Ite6en, »erbenjeute nur no(^ mit wa«, nit^t me^r mit roelrfrea eingeleitet;

^Jis/L**.?«,".!!? «'''S' "i"u* l"
^"^ '"^* ^'^^^'^ ettoä^nten ©a|e. Äörum

5«6t CS: iSton trat frfr Me ÄbgebronntBn gefammelt, »aa felir am pus^ toat.

d) 2)ie ergflnauitgöffl^c.

. 424. ^ic ergönjunöefäfec bilben Erläuterungen halb gu 3ctt»
toörtern, halb ju Seitttjortiggruppen: Sagt, was t^r WDlli (!fe
nJtrZ> nie wtzbzv qarq gefnnö, roeü er ftr^ nte lange rAjonen
kann, ton wollt' tdj, Ijattet ihix gefetren (5«nfel).

^e ©S^e, bie erlöuterungcn au micftiöen ober «ßartifcln finb, finb

.?'. /o?f^"*J^"Ö^^^^^'
°^""'^^ ^^^ ^'^ ^^"*<^ '^"^^^ gewöönlitl no(^ fo 6e-

aeit^net (354): OEin, foroelt m baa fo beurtetien läßt, brawhbarje« iSndr
OEr m fo f^Sn gefx^rteben, als er kann.

^*

SJegriffUd^ fann ha$ leitenbe (^tteb öottflänbig fein über nid^t.
^e güttung ober SBeroofiftanbigung beS unöoUftänbigen S^egrip be«
Seitttjortg ober ber 3eittDortggruppe !ann man überPüfftgertoetfe mit
genauerer Unterfc^eibung ©rgänjunggfa^ nennen, bie erläuterung
be« an fic^ fc^on Ooffftönbigen e^er Umftanbgfa^ (367).

gäl^d^Iid^ ]pndit man öon einem „UmftanbSföl" au(^ bei ber nol^ere«
»ejiimmung eine« öeiwortä ober einer «ßartifel. SBir betrad^ten bie gcfonbert (426 f.)

425. ®anac^ mären

1. ^öanjnngöföfte bie folgenbcn: fx^ fördjte, meine Cefer
werben fragen (fieffing). floffe, hn erlebji e« no4, iaf hn
iFrfiirling mieberkeljrt. Sagt üacdjiaüelkn, er foU fu mir
kommen (©gm.). :Aber xdj mein', mir ijaben ilyn (©gm.), ©er
flanptmann Ijotp, iljr merbet'« iijm abfi^lagen (®gm.). Sr^
bitte, legt feine ©ffenljeit nidjt fu geföl^rli^ an« (®gm.).
HDir badjten, mir könnten iljn tjon feinem ^Beginnen jnrnxk-
Ijalten. Sie ge|lanb: iljre ^Porgangerin Ijabe fiir pterbenb
mit iljr unh htm iöeidjtiger eingefdrloffen, nnb beibe Ijätten
ilrr Da« oon Äbtiffin auf Ibtiffin «ererbte 34rBinmttnber
als has mirtfitraftlid^e fleii be« iälofiers an has flerj ge-
legt (Ä. g. SKe^er). ®nt, waa endj beliebt iUeigt in, mieniel
Kirr es ift? Boljin e« geljt, mer meig e« (©gm.). Als fte mir
erjölrlte, mie \jot^ fidj ber Sdrneiber Gilbert geeftrt ffi^le
(Ä. g. SD^e^er). ihrage iljn, ob er bereit ifL IflDer mnnfdjte nidjt,

ha^ er mieier fung mürbe? %zbt (?^ott, baf es biesmal ge-
linge (Ä. g. Sieger), ©ag idy ben Birlaf »erlor, bos glonbept

bn mir (®erf.). —
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(S^fyctf mzm (Bljrt qzhn)jxt ®tb bas, roem bn roUlfL —
dBrtrmert «wfj, roa« tljr uns tjerfprodyen ^abi HDir fctnm

tttt«, bog bri gefnnb inrärkgekommen btjl. —
HPo^pt btx immer norlr, mo bti frfilfcr gerooljttt Irapi? £ege

bas ßndj Jrw, mi) btt e« gefunben Irapt (^od^ ögL auc§ 427).

^ter^er fann man auc^ @a^c ^te^cn, in benen bcr abhängige

Xci( 5U einer Q^ttoomQtuppt gehört, nid^t ju einem barin befinb«

lid^en einzelnen ^au))troort, ju bem er nur ^Ittribut fein fönnte: Sd)[

bin ber Äberjeugnng, er wirb es berenen. Jlls tdr bem fiaifer

metne ßebenken gegen bie Ännaljme be« (!5efd|enke0 »ortrag, ^atte
er fmtodipt ben fetnbruik, als ob tdr es fiberljaupt unter metner
ilDfirbe fdnbe, eine ^Dorträtbofe anjnneljmen (öi^m.). Srtr kannte

tti^t im Bmeifel fein, wtm idj es in banken (jatte (Ä. g. SWc^r).

Sioif^enformen. $(uf ber ©d^toene a^ifc^en :pau^t|a| unb ehtem ber«

artigen ^IcBenja^ fte^cn einißc ©ebilbe, bie eine 9lcbc toörtlit^ anführen, toie bie

folßenben: ©aa iUolii rief: dB» iJbe ber fiatftrl 3x^ btn, fprtdjt fencr, |nm
Sterben bereit Den iSraittenbnrg foliß bn betraten, fag' ti^ btr (@gm.).

^ormnidrter. Sieben fielen abpngigen @g^en ber ^rt fte^t ein grfirtoort

ober Umftanbdteort, bad auf fte boraud* ober auräcfueifi (423. 453 o): ^i^ nei^ es

fi^on, ba| er kommt Denke baran, hafi bn es oerfproi^en ^a^ DUoirin es

ge^, mer n^eig es.

2. ttmftanbdföt^e bagcgcn Itcgen öor in ben 55cifpicten: JDte iÖPagen

pttegen infammen, ma bie^eben|lrage ab;metgt Der <!^enerai

^atte, mäijrenb er fprartj, ben ^a^ ber einen pijiole gefpannt

(Ä. g. aj^c^er). HDir mü|Ten es tun, ba uns fo befol^ien i^ (Bt

flt^onte pdr ^Wi fö bag er krank mnrbe. ^n iinn feinen

IDülen, bag er ^ille mirb. Sie mugte gelingen, menn fie ilrm

^u\fm ermerben foUte (Sigm.). Zif kam \\px empfeljlen, o^ne
bag ti^ iljn kenne.

(S^erabe biefe Um|tanbSf5|e l^at man feit olterd naä^ i^rem ^nl^alt, nad^

tl^rer inneren ©ebcutnng, toiebcr mannigfad^ eingeteilt, inOrtSfä^e, 8ettffi|e,

9egrfinbnngdfft|e u\to.; bo^ laffen ftd^ bie bon ben anbern SBortarten ab*

l^fingigen ©fi^e gana ebenfo einteilen (428. 430).

e) ^ie abfrltitiaefttmmettben S^ebenfä^e.

426. S5on einem Stbjeftiö abhängig ift ber 9^ebenfa| in folgenben

©eifpicien: üan mug nidjt retd)[er ft^einen moUen, als man ift

(ßeffing). ®s mörbe von beffern ^Folgen geroefen fein, als ha^
man fie mit htm Corneille nnb Racine fo bekannt gematijt

^at (ßeffing). ^iel weniger Änsfidji, als ber iFali fein konnte
(Siömard). Boldfeßejielfungen, mie idj fie fumfiaifer Mülljelm

^atte, fmh nii^ ausfdjliegltdj ßaatsredjtlid^er ober letjnsrei^tlii^er

llatnr (öi^mard). — JOiefer Sdnriftpteiler ^at ein, fomeit fi^ bas
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nadihemÄbfai^bmxUUzniä^t, brandjbaresßudjxjerfalt, ©me,
wenn xäj nittjt trrB, franjöftfdje äamxihM i>i««m iPPflijraing ge-
mietet, ©lefer, obgletdj er mi!^ wenig gemalt j^ot, nielt-
bernfjmte Mnftia: Ijat groge (JKrmalnnen. Der JOrotefantisjrraB
fanD eme gefäljrltdje (Stülpe) m logifd^eii i)er|tatti)e, fofern
tljm iteFe tjon ien ©egnerit letdjt entnmnbett nnh ais Daffe
gegen iljn gebranrfjt meriien konnte, eine berfere, wie es
irijien, im ©effilyi, hos in jener Beit in DentfAlanb befoniierB
rege mar (^. g. ©troufe).

f) S>ie iiartifeUieftiinittrntiett 9{eaenfd%e.

427, SDie «Partifelbeftimmungcn ftnb ä^nli^ befc^offen mie bic Slb*
jeftiübcfHmmungen: ©a« lOerljalten HPilmomBkiß ge|ialtete fid| anbers
Ol« t£^ erm artet Ijatte (öi^marcf). dhr bat fo fdjön gefdjneben,
al0 er kann, ©a« alle« gefd^alj m meiner Ü^egenmort im flanfe
fü klar, mie idj e« ^ier nieberfdjreibe (SBilfielmL ptx öiSmorcf).
llPir M mit htm ßxihe be« Ädjlafes nun fdjon fu bekannt, al» baß
mir e« «erkennen fx)llten (Sefftng). Dojn fmb bie ©eleife
bnrgerlidjer jBemfe ba, al« ba| «nreggleixiyen fie befahre
(Ä. g. aJie^er). ©ag zm fo nfi^lidje« iSnd;, al« JPolirmeti« fonft
[ein könnte, fo ekel geworben ifl (Seffing).

IL 2)ic Sebeutnttg (bcr gn^aTt) ber S^eienfä^e.

428. SBefen Der (kWeinung. SBic man in einer Söortort
naci^ ber öcrfc^iebenen S3ebeutung ber i^r onge^örenbcn SBörtcr Der*
fc^icbcnc ©ruppcn ^crauS^ebcn fönnte, bei ben ^Ibjeftiöen g. f8. garbc*
bejetc^nungen mie gelb, rot, grfin, gormbeaei^nungen mie birk,
rnnb, fdjmal, TOeröbesei^nungen mie alt, jung, ©effipbe^eic^«
mingen mie frolj, Ijeiter, tranrig ufm., fo fann mon quc§ bei ben
Sfeebenfä^en mehrere S3ebeutungg!loffen unterf^eiben: ein ©afe mit
oamit brüdt etmag gang onbereg aug aU ein ®oJ mit meil, unb
beibe mieber etmaö anbereg als ein ©aj mit obgletdi. 2)iefc ©ieibuttg
greift nun aber fe()r toeit.

3unäc^ft mu6 man bie ©runbftimmung be8 iRebcnfa^e« be*
rürffic^tigen. SSenn ic§ fage Srfj modjte miflen, mieuiel ilijr e« x%
bejeic^net ber S^ebenfa^ eine abhängige (inbirefte) groge, in bem
©efüge bagegen üan erjäijite futr, ber ©umerbnnb Ijabe hm erften
iPreiB gemonnen eine 33e^auptung, unb in bem ©efüge Sie fdjreibt
mir, tdj möijte kommen mieber einen SBunfci^.

^oneben aber !ommt ha^ innere logif c^e Sßer^ältniS in 53etrad^t,
in bem ber ^Jebenfaft ju bem ^auptfa^ fte^t ^a« ergibt fic^ ja fc^on
au3 ber Srmagung, bog bei ben gemö^nlic^en (einfachen) ncbenfä^lic^ctt
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@a|lcitcn btcfcr ©eftd^ts^junft toid^ttg toirb, bcr SJ^ebcnfaJ bagcgcn aud^
nur ein folc^er ©ajteit in bem ©o^gcfügc ift

SBenn ic^ foge ÜBm flang, ba« alt tpt, njtrb banfalltg, fo fte^t

bcr [Rctatitonebenfa^ in einem gan^ anbern 5?er^ältntg junt Sn^ott
beg «ßräbifatg, al§ toenn id) fage OBIn flans, has alt war, ift ab-

gebromrt: l^ier ma^c tc^ eine nebenfarf)(ic^e Slngobe, bort gebe id^ eine

iBegrünbung. ^Tnberfeitg b^dt ftc^ bic gügung ©er iFärftenfol^it,

htc hod) nor^ fo itmg mar, xft ©beronfülrrer bes fleeres gwömrbeit
ungefö§r mit ber anbern (JDbtnaljl ber £ntflmfo[}n nodr fo |tmg roar,

i|l er ©beranfuiprer bes fleere« geworben: ber ^lttributfa| brücft ^ier

alfo (toie bai einfache %ttxxh\it ber noi^i fir iungie iFnrftenfo^n)
eine Einräumung aug, ift fonjeffio.

8i8§er f^at man, toie fd^on erwähnt (419) — nad^ bem SWufter
ber toteinifd^en ©rommatif — auf eine berortige Unterfc^eibung nur
einen Keinen SBert gelegt unb feine Beobachtung ouf bk götte be*

fc^rönft, too bie öufeere gorm nid^t barum ^erumfommen liefe, mit
onbern Sßorten, too eine befämmte Äonjunftion ober, toie bei bem
iRelatiüpronomen, ein ungetoö^nli^er SKobu«gebraud^ öorlag. S)a8
toaren in ben neueren (S^jrac^en aber meifteng @ä|e, bie allein bie

SBerbal^anblung nö^er befümmten, feine ^Ittributfäje unb feine (£r«

lauterungen ju Slbjeftiöen ober ju «ßartifeln.

Um fo me^r mufe e« un§ barauf anfommen, bit ©d^eibung jum
erften SKale nac§ allen ©eiten §in burd^jufü^ren, alfo SSeif<)iele ju
entberfen, too aud^ bcr öeifügefa^ 5. SB. fonjefftü ift, ober bcr ju
einem SlbjefHö gehörige ißebenfa| eine ©infcftränfung enthält

®a6 fid^ bie eine ober bie anbere ÜÄöglid^feit toenig ober gar
ttid^t belegen lögt, öcrfc^lögt nid^t«. ^auptfac^c ift, ba% ber ®runb*
gebanfe al3 richtig unb öerbinblid^ nac^gemiefen toirb. SBir gliebem

junäc^ft nad^ ber ^runbftimmung.

a) ^ie Srnnb^mmung ber Sh^benfAt^e.

429. ©ntfpred^enb ber ©nteilung ber Sufeerungen überhaupt

(291) muffen totrbefonberSÄugfage* unb SBe§ouptung§nebcnf%, ab^än*
gige 2Bunfc^« unb Jöefe^lfäi^e unb abhängige (inbirefte) gragefö^e ertoarten.

@ie finb alle brei auc^ mirflid^ öor^anben unb oertreten burd^ folgenbe

©eifpiele, bie im einzelnen nad^ ber gorm bcr Einleitung georbnet finb:

1. @lttfa*e «ttöfage« unb ©eftttulitunööfofee (teils uneingcleitet,

teil« eingeleitet mit ba| ober abgeblagtcm mte): Öag üBlabr^en fagte, e»

wolle feine ^ansfrau werben (SRofegger). üeine ^Dermutung, er ^abe

fu^ geirrt, mar folf^ — ÜBr mufte, bag ®ott i^ oerite^en ^abe
(ö.iBol!mann). HPoi|l a^ ber ^mer fett bzn fiimbrerkriegen, ha^
O^ermonen bie iBejnmtger hts weltbeljerrfdienben ^oms fein könnten
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(grc^tatj). — dFr mußte hnmer boroit bcnken, rote fxz fo fromm
unh fdjön geroefen fei, tmb wie er fie fo böalidj oeriaffen ^abe (d. SBoie*
mann). 5Ja§ fönnte auc^ befonber«, a(3 Stuiärufefa^ (291, 3), gälten.

Ühnfjaupt ftnb «e^au^hinöiSncbenfSgc offc bic «Rc6enfä|e, bie nidbt au8-
gef|)tod^cnc SBunjc^. unb öcfe^te|a^ß ober gragefägc finb.

2. Sßuttf(ft. und ©efeftlföfte (meift mit mögen, unb gtpar un«
ctngeleitct im Äonjunftiö, ober mit baf): Da bot Ätegfrteb, fte

modjte x^n Detsljeit lelrren (Ä(ee). % HDunfrlr, bte ®od)ter modjte
balb luruMommen, ging xndjt m dBrfäüung. — HPer münfdite mit,
oal[ er mteber {ung mürbe?

3. gragcfätje, ©efHmmunggfrogen (291), eingeleitet mit einem
fragenben «ßronomen ober moerb (mer, mo, mesljalb ufro.), (£nt»

f^dbunggfragen mit ob: ^er meig, was un« nodr einmal [uptögt
Ohrftens miil txtj milTen, mie tief has Mm ipt (93äft(cr). JDie iFrage,
mann ^om erbaut fei, ift boi^ nldrt frljmer. — Sie fa^ ju, ob bie
Sure ge5)]^t vad) iflPaffer in ben ©onnen mar (grc^tog). Die Ängfc
ob er audr tto^r rw^ komme, iieg i^rm keine tolre.

b) 2)05 (oQifi^e »erWltntä siotfdlen «ebenfo^ uttD ^aioitfoft.

430. $ier ^anbelt e8 ftd^ barum, feftauftcaen, loelcöe öebeutung für
ben^auptfal bcr 3?n§alt beg ««ebenfa|e« f^ahe, ob er eineOrtSbefammung
enthalte, eine 3eitbeftimmung, ober eine ber me^r innerlid^en SBer^ältniffe

bejeid^ne, bie f^on bei ber 8a|rei§e l^cröorge^oben ttjorben finb, olf 5. ©.
®runb, golge, (Einräumung, S3ebingung, ®egenfo§, SÄittet ufto. %aU
föc^Iic^ gibt eg, inbem toir im cinactncn ber ?lb»cd^flung toegen bieg*

mal nac§ ber 3tb^ängigfeit orbnen unb mtributc, ergänjungen, Slbjcftio*

unb ^ortifeterläutcrungen burd^ @eban!cnftrid^e trennen, ber SRei^e nad^,
auger eingaben beg gielg, Sn^attg unb @rgebniffeg;

1. Ortöfötje (ßofalfä|e), eingeleitet mit einem Ortgaböerb:
©em mare iielfer, hai tc erfdup mörbe im iSleer, ba e« am tiefftor

if (fintier). - UDo xoti^t hinten iorkten, kletterte er fein (SÄofegger).

2. Seltföfte (^emporalfd|e), eingeleitet mit Seitabüerbien
toie al0, ha, z^z, benor, nax^bem, feit, folange als, bi«,
maljrenb, inbeffen ufm.: Ilnb foilt kein neu jBrot fuoor effen,
bi« ottf hzn €ag, ba iljr eurem (Dott (2Dpfer bringt (ßut^er). S(^
fanb iin rozmzxtb an hzm ®ag, mo d&oetlre fo elenb mar (^. SB06). —

-

AI« er andy bie €)rgel uoüenbet^atte, befa^ er fu^ hxz Möht^m
hzB Canbes (0. ^oHmann). Seit hk fi^erei in hxz iHPelt gekommen
ift mt^ and)[ unfere Bäjmtxj; oermu|!et ijat, x\t hxz üar^ ber guten
Dame erlofdren (Ä. g. SKe^er). llPie er anlegt, immer rein Stüjmaq
gef4ro|iren (^m.). Der (J^eneral^otte, m%enb er fpradj, ben ^a)jn
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hn einen JOipbole gefpannt (Ä. g. 3)?et)cr). HPtr bleiben, folange wk
können, €amet t^ nodj flonfe, bewor es regnete? 2mb roxt ntä|t<

feit mir ben $ltng Ijaben, fr^on fo Ijeranfgekommen, bag fu^ alle

ilDeit munbert? (ö. SBolhnonn). iloiljbeni bie Jlailjridjten von ber

(IBntfagung be» ©rbprinjen tion floljeniollem ber katferlixlj fran-

löfiWJ^ Regierung oon ber lionigli^ fpanifi^en amtliilj mitgeteüt

TOorben ftnb,^ (jat ber franjöftfdie ßoi\^afitt in (Ums an Seine

Ma]tficA ben ^önig nodj bie iForbemng geptellt (Smfer ^epef^c).

iDenn bie trompete ruft, mir fdljrt'0 burrir iSlark nnb iBein (@gm.).

Unn mir beffer nns oerpteijen, fei*« (3)on Darios). — Daronf, als

e« fr^on jn bunkeln begann, broxft ber ßrantigam auf fnm ^eimmeg
(9iofegöer). ~ ©iefer, feitbem er »ernnglMt ifl, ijilflofe Cl^reis

bejie^ eine ^nterftö^nng non feiner (!5emeinbe.

3. SJegrunbunööfäfte (Äoufalfä^e), eingeleitet mit meil, ba:

HPeil fie ii^t fortmö^renb meinen nnb fdjlndjien ijorten, ptörte idn

keiner, ©a biefer ©ranm erjt not^ bem fedjB|iänbigen mifigen

Srtjlaf eintrat, fo konnte er bortj keine unmittelbare iFolge unferer

Knterrebung fein (SBit^elm I. Bei SBiSmard). — (^xnZf meil fie ni^jt«

einträgt, lapttge jBefdjäfligung,

%aiin gehören aui) laujale 9{elatik)fä|e ttne Das iHiab, hta \a mäi
p fnng i^ \}at fhten {Dormniib bekommen (419).

4. Solgeföt^e (Äonfefutiöfä^e), eingeleitet meift mit baf,

fjo ba|: Sie Ijat uns allen fo uiel (feutes getan, la^ mir fie in ber

fiirdie beife^en moilen. ®r wanhniz ®ag nnb $la4jt, ba^ ilpxi biz

iFugfoljlen munb mürben (0. ^oKmann). ©er Jlfab mürbe fdjmaler,

fo la^ bas Pferb P4 weigerte (öiSmarc!). ^Das finbet iljr <8efon-

beres an htm üöbrlfen, ha^ x\pc es fo ftarr betrad|tet? (Ä. g. SJie^er).

aSgl. ouci^: ®0 braudjt nirljtB al0 eine foldje ^eoolution meine«

Sdjidifal«, ha^ iäj ein ganj anberer Menff^, ba| idj anfange, ©if^ter

ju merben (©d)iller an Körner).

5. ^bftdjtfätje (ginalfä^c), meift eingeleitet mit ha^f auf
ha^, bamit: ^ier, al« fdjmar^er flunb, bemadjt er bie golbene

firone ber lliefentoiiter, ha^ kein (!5elbbur|iiger fie ijerau«(jole

(®rimm). Jldj mn^ x\jm einen fi^irken, ha^ zt mir bie Spanier

nidjt Ijereinlogt (Pcc). SSgl. auc^ (Sx ift ein Stijurke, ha^ tx e«

meig (SKüIer, 8iegmart).

(^n finaler 9lelattt)fa^ Hegt oor in ben Seif^ielen Moxt, bai^te befonben

boronf, einen foli^en ^a^ |n galten, ber |U^ ni(^ oerhratje nnb bie iMorgen-

ptnnbe anf bas aUerfrfi^|ie anfagte (®rimm). -j^ier (i^' Ir^, forme ^BUnfdjen nai^

meinem iSUbe, ein (Def(^le4)t, bas mir gletr^ fei (^oet^e).

6. ^eMngungdfö^e (^onbitionalfäge), a) eingeleitet burd^

xütnvLt fall«, im iFalle la%^ gefegt bau, b) uneingeleitet in ber



^b 'll' ^^u^"*?"
^^Sumentea ju erinnern (Ä. g. SKeber) S

iu ietöen So^e oon eben o roibriger ßefdjaffenhett fein münm

tt tbtnfoml!l gerabe bas ffiegenteil »on tljr «enino) WiÄ mtt

Ä'^^fceZ^ "Z- ^T ,?"'5'^"*^ **'"ff' «''**« Äaben könnet(W.
^. TOe^er). ©tr ©nglänber, raoren mir aUete. rotr roäreit nio

?^ft^5" (Sungfr.). <9«ttet il,r im Sommer gefammVfoS Zm, Mtnter fiom m fülle (Seffing) i^ätte M, bomnter bfe ffibLn
fl Ä"f''^ «f",^'"' '* ^*^***^ r« mit nnerfätüidjen mS(St. 5. SKetjer). «eritere mns, er mtrb e« bringen Rauf ). Sei im

«.«„"''''"if
»rtinnnngcn. m^ einem Bemeinten §auDtIaft mitb eine nenietf,

un» jwor tm Snbttotto rate im Ston nnftio: Djil, eher ftimm' idi nlAt mtt

^«m„l^ ^ I ^- .!"" """"""' '" ®''"''»'' '""«'»'^" kann, ä rafe ihn S(aStImot) - (Br entfernte M nlemnl» mel , er fast' e« ihr »enn ffierm „ ST

i«„„nfir "^ r* "' »«'»""'fl «-« rn ienn bog : «f.' w ienn basl«nan» „.n nenem geboren merbe, feann er b«» «etd, totte, nW,t feftcÄ«)!

„I.J" ^'"'^""«'"l'OSfä^ie (SonäeJfiDfäge), a) eingeleitet mit ob-
giftdi, roeitn anit;, menn fi^on, obfdion, tro^bem (bafi) n. batb unetngetatet mieber in ber gorm »on Sn'nfc^= „nb graflefäfeen

nierljanpt ntdrf gei^annt mcb gebrondjt, fo barf td, botb kLli*
&r%^fr^ "^

es ?„r AusWeifnng geringerer ffibel(ieine angemenbet
^aben (Sefi „g Soidje ifel,ler können öie üenge im pinin, fein»nb fmb mtrkhd, bartn, obfclion geroig bie menigften oon il,mSIjnhmmn mögtn (ebb.). JDenn olmgeadjtet bag f« nod, nlnmpern
üntrotUen treibet, fo l,at er f« htnZd, „ einem ebtoCK
VX maa,tn geroßt (öeff.). - b) Möge e^ and, jümen, icl,'^^
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©er ©pttmuB Mamma ^eg ml^, ©ertrttbe in retten, kopte e«^

lüas es TtJfllle* ©er üenfdj tpt frei, tinib njürb' er m Letten ge-

boren (<Sc^itter). deinen kefpekt ttjrem ünterbrikker, nnJb märe er

iier größte jFelbljerr iber Delt (^. g SRe^er).

@inc Bcfonberc 9trt ber ©mrö'umung gcBen btc ©ö^e mit otjite ba^
(ba8 fo ötcl ift tme „oBßlcid^ itid^t") : Sr^ kann t^ «mpfe^Un, joljn« Iba^ iiüj

tim iiennje*

Slnberc 9tu§bru(f8f ormcn liegen bor in SSeif^telen toic: Der ©nglänber

erretdjt ben BroeA ber ©ragöbte fa(l immer, fo fonberbare unb ünn eigene JlPege

er aurt)[ roä^it (ßeffing). ©ie iftcgentln, \o eine waAere iFrau fie bleibt, ble«mal

Ifl fle anger iFalfnng ((£gm.). — WUa« man antli fage, t(^ tjolte tijn ffir fdiulbig.

Ilnb bies ©effitii ber Ädjcu unb bea JBitireAena nerloren tle iftömer fettbem nii^t,

wie ot^ r« ^^^ ö^^r germanirdje ^eere fugtm (gre^tag). Der llngtfiAtittie, ber

bfl£^ fo bebfirfttg ift, kannte keine ilnterftü^nng ertjalten.

8. ^er9lelti)(unö)§fttt5e, eingeleitet mit tote, aU, ai« ob, fe

nailjiiem, je-befto, le^tereö immer mit einem Äomparattö. ©ie öer*

gleiten bolb einen aU mirfUc^ gebadeten gaß (im ^^nbüatiö), balb

etmaS nur al§ mögücb ober gar unmögltd^ ^thad^tt^ (im 5Üon*

iun!tio): Stp: liegt, mte tlrr endj gebettet Ijabt. Wiz man fät, erntet

man» So mie er btefen Flamen melyr ober meniger oerbtent, mirb

x\jm entroeber bte tomaljrfdjetnUtllkeit ober bte magere €ürje ber

grögere üangel feines StüÄes ft^einen (ßeffing). Se mzljx er fidj

ber fleimat naijerte, bepto |tärker mnrbe feine Seljnfurijt (o. SBolf*

mann), ©iefe meine Änffaffung tjatte fidj nm fo fdjärfer ausgeprägt,,

fe narijbem ir^ mit htn flofkreifen me^r oertraut mürbe (Öiöm.).

SBgL auc§ Sie unterfdjeibet fit^, {e nat^bem politiff^es lDer|tänbnis

ober ©mpfinbung bie ©renjen jieijn (©iömarrf). — Sut, als menn
ilp: ju ^aus märet (®oetf)e). Sie lefen ftttj, als ob fie Ijeute ge*

fdjfrieben mären (|)erber). Stjr kaltes ^ntli^ nerjog ftdr ivixa ^ojfn,

als beladr^ fie eine ungeljeure JDumm^eit (^. g. 9J?e^er). ©er Page
Ceubelftng fdflug ftdj oor bie Stirn, als klage er ftdj an (Ä. g. SJJe^er).

— ©ie ©iener gingen einen anbem M)eg, als ti^ ju geljen Ijatte

(®oet^e). — ^ir meinen bie reidj prunkenbe Bauart ber üauren
jn feljen, mie fie ber iflPanberer noij Ijeutjutage in ben lUDunber-

fälen ber Alljambra erftarntt betradjtei ©er Bergmann fa^ £leinobe,

bergleidjen er nodj nie gefrtjaut Ijatte* ©ine IDertiefung, mie menn

fte ber ^uf eines ifloffes gefijlagen Ijätte, jeigt futj nor^ an ]zmm
helfen,

9. als MJCttlger umfaffcnbe ©ruppeit finb j. S3. nod^ bie @6fee j« er-

toß^nen, in bcncn angegeben mirb:

a) ein SRittel: Der IDerbreitier ent^ij am ^tm Gefängnis, tnbem er fi^

an einem 3trttk nom Dadje Ijerablle^. 4Ean Mberkte ben Öranb bobarc^ fo

früij, bog BS etwa« ranrtjte. ®r fui^te firli boburitj jn befriebtgen, bag er p<^

ber ^Dermoitungsreform annahm (S3iSmarcf).
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b) eine eiitfd^rönfung: 3Ule ainaUatr, fonUUt^ bercn bei ber fianb habe,
fhib anf meiner Seite (Selfmö). Die aßeime be» iFortre^er«, foroeit ii^ |le bemie,
fitjelnen mir unreiner (®rtmm). — fdr henne i^n nnb bin iijm befrennbet, fo-
weit es ber iKnterfi^ieb be» Ätanbea nnb bei perrSnlti^en «IPertea gemattet
(Ä. ^. aJie^er). OBr e^ bie «Piffenft^afl, fofern fle nfi^t (©oct^e). CB« gebtl^ gut, abgefe^en bauon, hafi er an ben Äugen leibet Die beiben ßrüber
gleldjcn rt(^, nurbo^ ber eine etmaa größer ift Diefe OBrWärung i|t mit fener
tet ©runbe eina, mrr baß fene, bie matljematifr^e, |idj auf einen einjelnen ©egen-
Ponb bejle^, bieff aber auf metprere geljt (Seffing). »gl. anü^: $m flona tft
nii^ fo fr^limm, bie Beitnng mar^t e« gut (®oet^e).

c) cltt ^cgcnftttj: 3br feib lufrieben, roä^renb er unjufrieben ipL Änftatt
baß er in feiner ©efi^it^te ber fiunfi überl^aupt nur in hm 4Ferijter einen
Äolbaten erkennt, ber fWj in einem bcrgleidjen Staube befonber« ^eruorgetan
^abt, glaubt er in feinem neuesten Werbe fogar ben ^ovfaH beftimmen m können,
bei roelt^em biefea gefrfjeben fei (Seffing).

®tefeg anpatt baß entfprid^t oft beigeorbnctem nii^t — fonbern, freut*
mit Umfe^ning ber Xcüc: (&v fdrläft, mftatt baß er arbeitet = (fr arbeitet
nt4lt, fonbem f^läft

ni. 2)tc ^ombt^U^un^tu ber 2W[fä^e.

431. michexum. ^c gormetgcnl^ettett, bie ben 92eBenfafe
fennjeic^nen, treten enttneber am S^ebenfafe allein auf ober beliebia
om ^anpt\a^ unb S^ebenfafe auglcid^.

a) Sttertmole atteln am «ebenfa^j.

432. flaerfl*t. STm S^iebenfa^ attetn finb gu beaditen: 1. et=
toaige einleitenbe SBortformcn; 2. ber 9J?obug (bie 5tugfaacfonn
bcg SJcrbg); 3. bie «ßerfonenöerfc^iebung.

1. ®te fjorm ber einleitung.

433. @Ueberutt8. ^infic^tlid^ ber gorm ber ^inteitung treten
bie SRebenfa^e in gttjeierlei ©eftalt ouf: 1. enttoeber finb fie unein«
geleitet (offen, frei), ober 2. eingeleitet burc§ unterorbnenbe SBort=
formen, eineöteilg burc§ SRelotio^ronomina (ober S^elatiüoböerbien
toie mo), anbernteilg burc^ befhmmte ^Tböerbieit öerfc^iebener 3lrt, bie fo*
genannten Äonjun!tionen (ober S3inben?örter; 414).

«) Uncingelcttete 9JeBcn|ä^e.

434. SBenn bie $rie6enfö|e nid^t eingeleitet finb, ^aben fie ödllig
bie ^ftalt öon ^ouptf äfeen; bod^ ^aben bie S3eftimmunggfragen (291,4)
bie getoö^nlid^en gragehJörter bei fid^:

1. ®0 fdjetnt, hu bxft bofe. — Sd; fage btr, bas tnfl bn mdjt
meljr, S4r kann ntdrt lengnert, zs oergBlit mmg Bsxt ((£gm.). Sdy
bttt' wtdf, oerfdjont mxd) (©gnt). Man tounfdjt, tip: follt kommru
3tbermatttt feljnt fu^ bonoitr. btefe troitrlge Bett moj^ boib uor-
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fiberge^^en. — ®r fdjrte, zs war jum dBrbarmett, (IBs mag nn-
glaubltdj Dorkomtnett, rozm es raiU, mir ijaben fie feljr groge

Ölenfte getan (Seff.). ÜBr entfernte fidj niemals roett, er fagt' es tljr

htnn (§erm. u. ®or.)» tltemals keljTt' er ijeim, er bradjt* endj etroas

i%tü). Jlnfangs feljlte nidjt ütel, fie Ijäite mir iljre Sdjlinge

roieber nm öen ^ais gerrorfen (Seffing). — IDas i|l ein iSudj, bas

kann ^ Jlljnen empfeijlen. ^0 Ijätt* \äj zim iFe|tnng, in ganj

Spanien kam' iljr keine iFepte gleit^ {^xt>). — Sljr fragt mit Hedjt,

roie i|t fo etroas mögiidj? Sage mir, mie kann i£^*s (Sungfr.).

§ier^er gehören befonber^ bie iöebingungö* unb (linräumu ng§*
fa^e in ber gorm beg grage= ober bfg 5lufforberungsfa^e§: ^abt iljr

nidjts bagegen, fo kann es mir andj redjt fein, ^ir dBnglänber,

maren mir allein, mir mären nie geflogen (Sungfr.). Sndjet,

fjo werbet iljr ftnben.

§ie unb ha werben biefe Sf^ebenfcije, bie inbifattüifd^en fretfid^ meniger

at§ bie anbern, burrf) bie beiotbnenbeÄonjunfttonnnb angefügt (407):

Sei fo gnt nrxh ridjte bas ans! Ba^le bar, nnb man ijolt bif^

für reidj. iDer üenfdj i|t frei, nnb mürb' er in Letten geboren!

2. 93?anc^ma( ^aben biefe S^ebenfä^e ^ttjar fünft and) bie ©eftalt

'

te |)ouptfa^e§, befonberö ^inftct)tUc^ ber Söortfteüung, ober t^r 3^erb

fte^t in einem an fid) nic^t me^r gan§ burc^fiditigen ^onjunftiö:

jlües meinte, bas fei nnerljört. ®s Ijieg, bas ^efdjöft ginge ein.

®te'ec toniunftiö brücfte urfjrünglic^ nur eine f(^üd§tcrnc93e^ou)jt«ng
•ans (224); ber ©a^ öjor atjo im ®runbe ein gemötinlic^er SluSjage* ober S3c*

i^anptungäfo^.

435. ^ef(^trf)tU(i)e0. ^er Übergang öom |)auptfa^ jum Sf^eben*

fa$, ber fic^ in ben ^ier gegebenen öeifpielen Oor unferen Singen ooll=

gtel^t, ^at bie S^ebenfä^e über^oupt erft gefdjoffen. 9^ur ift ^eutc

mand^e^ nic^t met)r fo burdjfic^tig, mie e§ in ber SSergangentieit ge=

mefen ift. @in SBlid na^ rürfioärtg !lärt auc^ ha üieleg auf, fomol^I

bie ©ntfte^ung ber 9^ebenfä|e au§ |)auptfö^en mie bie urfprünglic^c

Söebeutung be^ ^onjunftioö in btefen @ä§en.

436. a) $ie @ntfte(|ung Der 9let)enfjil5e a\i§ ^anpt\&t^tn. ^n ber aüer»

ölteften B«t Ifannte bog 2)eutfd^e im allgemeinen nur ^anptfö^e. ®iefe ftonbcn ^roax

in einem inneren, jod^lic^en SSerl^öItniä jueinonber, briicften bieje 93e5ief)un|^ aber

ni(^t äu^ttliä) anS, ober fie bebienten [lä) gu bem Stozd ^öd^ftenä gewiffer Um»-

fianbän'örter, mie fie a- ^. Qwc^ nod^ \iaä SJi^b. i)at in feinen beiorbnenben Sinbc-

toörterntfic unde, ouch, aber, doch, dö, nu, s5. SIu^ ber S'iebenetnanberreitiung

aber entroicfelte fid^ attmö^Ii^ immer me^r eine Unterorbnung, junöd^ft nur inner-

lirfl, nid^t aud^ in ber gorm: ein Sa^, ber jcinem idau nad^ ^onptfafe mar, gc*

riet in logijdje Slbpngigfeit öon einem anbern, mürbe mit anbern SBorten beffen

9?eben|a|. ©iejer ßuftonb ift im ^^b. noc^ oltöor^onben So enthält ber ameite ©a|
genou genommen bie unentbehrliche gebanflicbe ©rgönaung (425, 1) in
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foröenbcn ©a^gnippen: dar nach diu frouwe niht verga?: si gienc. dö sähenBloedelmes man: ir herre lac erslagen. är gedähte: wie gesihe ich sL
eine lofere f^otp bagcgen (425, 2) tüirb auägcbrücft in bem labgcbilbe: so^re fürhte ich dön spot: ich wold e .in, da nieman ist; ferner eine»ebingung: gist du mir din swgster, so wil ich e? tuon. manAmal
fü^rt ber ätoeite@a|a6er anä) einen im ersten genannten ©ingbegriff nä^er au8,
tft alfo eine S8ei fugung gu ber fprad^Itc^en SJeaetd^nunq biefeä «egrtffg(322)'
da? orsemersitepflac:grö? arbeit geringe wac. da?si uns des genWen
lan: wir haben in niht getan.

^.rnfJ'Ju'-^^'
«tfiirfinglidieScöfutuitöm ^on\nntm§ im freien SlefienfQ^.

©erorttg abhängige ©a^e fonnten notürlic^ atte Sluefagefteifen entßalten h)ie ber
flen,ö^nUd^e ^aup^afe fo befonberä bie 3«ögHc^feitiform: ich bifgewls S?

^-ZilLf'l'^''^
ein rßhter Jaspis, im rieten sine mäge, 6r würbe- .mö(^te toerben") umbe em wip. diu enner dich, du bist ungenSsenH „%it möge bi(^ ttm nid^t Um^tn, bonn Bift bu öerloren").

^unöd^H Bilbete m nun bie ©itte ^erauS, biefe 2KögIi(|feitgform *u oct^

r-*»^;J"
^f.\ei^ifä^teten 9iebc (oratio obliqua). |)icr bcgeicfinet hu mna'

IffTZ ^f-n' T ^?' ^'^ ^^^ ®^"^^^^ feine ©etoölr für bif^
LtJ^fn wT""'" .ß^,f^^^^.«!^

(224): a^b. sie wäntun, druhtin meinti^Je

^J?^;.. h"^"^ ""ff1^?^7J'^^'
'"^^- '^ J^^^^*' «'^ ^«be noch hiute (^me n)-

n^b.: m tiore e« fei C^etrelbe olel (Sut^er); H förrljt, aU Hoffnung fei m-gebeiw Op. ©o^ä); OEr fair, er bürfe reinem Äctjmeq U fiberiaKTMflaö^®r fdrnjal? e tir Hättet it,n übereUt (m^); O^r aber fara« fVe müÄo»arum fte^t bie e fjorm öon je^er nad, 3eitn,5rtem, hil Weniger ein fidjereö I ffe«aU em ungefa^reö S5ermuten angeben. SBegen ber Zeitform Igl. 447
ff

,,nh .Li\fj\'"^m"^^^''^-
^''' ^'"^ ^" ßltefterSeit beibe 3:em»,ora ÖBIid^,«nb jtoar fte^t bie ©egentoart, toenn ber Eintritt ber Sebingung oIS möglil

b^e Vergangenheit n,enn er aH mmÖQlid^ ^ingeftettt tonhtn foII(224c): mbbwSrde unser kindelin einem man gelich, der wirt ellens rieh (ÜJarA)'wir sin vil ungescheiden, 6? entuo danne der tot (^ßarg.); w€m w^re sigehch, enhete s,e kein leit (Sn,.). %aUi i^ big in bie m^b. Seit bie gorni ber

^/nn^ri^'rA' oJof'^ f^T^*' '^^' "^^^ ®'«""9 '»«^ ©egenwart unb «er=

sm swert m hende, so waere e? Hagenen tot „m^ er fein (se^toert in

tWrVn* s-^'"^ "''V^r'"
''"'" ^'^'^^^'^"^ ""^ ^« «ergöngen^eitäform, bieimmer nod^ bie unnja^rfc^emlid^e S3ebingung auäbrücft (441): «äljme irh 4fW

laUmmrlnT!^ ^,^* «^,.ä«f^-pe„ileer, fo mürbe mid; b.% bet'S
frl "^J^m

^^"*^''^: f^' l*""^'' ""^ '"^' ?^5' ** "^^^« ^^^'^ J^'^üm (Jung-
frau). 3)ie ®egenmart§form ^at fit^ nur in tebtnbung mit benn er^altTn; fie

ff „lri"S?p?"''".-^f"'!"*'" ^''"^^^"^ ""^ ^"^^ '^' »ebingung an, ber n

frilM^^l?^' biefeä^auptfa^eö in i^r Gegenteil öerfe^ren mürbe (430,6):m ialfc bu^ nl^t, DU Jegned mtdr benn (254), unb lUiemanb mlrb gekrönt, er bämpfe

mZ (i%'^^t'^l^n'^ '^? '"'""'' ^^ "^^^ "^" ^^«' '' '^^^"^ öenn in meinen

«fwJt Sä "^"9/"l'^"«^ ^'^ Vergangenheit eine folc^e »ebingung: QBr foUte«l*t ^rb^n, ur Hatte benn wr^er b«n ÖCbrtd gefetren (Sut^er). %am ift abtt
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auäf bie S8ir!Iic^fettBfornt tndglid^ (445): €t entfernte (ti^ nUmoU »ett, er

fogt' e« l^ benn (^erm. u. 2).).

3. im @inrSiiTnunö^|o^. 2)iefcr ©eBraiic^ l^at fid^ bon bet älteren Seit

Bis l^eute ctl^alten: in^b. nu si swie starc si welle, ine lä?e d6r reise niht

(SWb.); 6r entslö? ir hörze, ö? waere ir liep oder leit (?Par$.); «^b. (430,7):

<IBr faUe gletx^, fo pretfet lljn hau Äleb (S^^-); ^41 »tU bldf retten, ho|t* es tanfenb

Äebcn (3R. ©t); 5et nnbekümmert, njüxtjf* antlj ber Harren Ädjor pteta (Slo^jftod);

©er ^enfrfi t^ frei, nnb roürb' er ht Letten geboren (SGBorte b. 6JI.). 3)od^ be-

jeic^nen beibc geitformcn ^cutc glcic^emjeije nur nod^ 3ugeftänbnif[e, bic nit^t fd^on

fid^cr befannte aScr^Itniffe ber SScrgangen^eit betreffen. S)abur(i^ untcrjd^eibcn

fie jtd^ ja oon htn cntjprccl^enben ©Übungen ber 2BirfIid^!eitSfonn.

ß) S)ie eingeleiteten S'^ebenföfee.

438. 1. ^le fonjunftlottolett Slcöcnfäfte ttjcrben eingeleitet

mit einer unterorbnenben ^onjunhion tüie ibag, wenn, job, nietl,

elje «. bgl; ha^ 3Serb fte^t bann 9en)ö^nUd^ ^inter bem ©ubjeft; mand^*

mal ift e« fogar burd) mehrere Söörter üon i^m getrennt (294 f.):

m^im tdj nt£i)t l^kxaxibn raärß, mödjte tdj Diogenes fein. Da er

in fdjiedjter Stimmung mar, rebeten mir nirtjt non ber Angelegen-

ijeft ^ mar fo erfdjöpft, bag er jufammenbradj, iPDünfdjt iljr,

Jbag mir endj abijölen? Iladjbem ber Min^ ber iFeinbe gemelbet

mar, nrbnete ber ielbijerr bie Gruppen ?nr Sdjlartjt. üan fperrte

bie Stelle ob, bamit fie nidjt meiter gefäijrlidj fei für bie IPoräber-

geljenben. ;Man fiellt, bag er jn allem fäljig ift

2. ^le SlelatiDfatse tüerben eingeleitet bur^ Sieltttlö^roiioineil

(melitjer, ber) ober 9lelattöabt>ftlilen (mo, mie, mann, aud^ fo);

ha^ ißerbum fte^t bann meift ^inter bem ©ubjeft: Die erpte Arbeit,

meidje Sd|iUer nadj ber laitgen $)anfe in Angriff naljm, maren

feine Räuber (aJJinor). Sn biefer Strage fteljt ie^t ein neue« ^anSf

hüQ fedjg Storkmerke Ijat 5lt^ mürbe t)on einem mätteriidjen ©Ijeim

aufgenommen, ber feinen Si^ am iSieler See Ijatte unb eine feine

rnib eigentümlidje OBrfdjeinung mar (t. %. 2)^e^er).— Der JOla^, mo bie

fiirdje fleljt, i|t gepflaftert roorben. Die Satire xft fo eingetroffen,

mie idj es xjoransgefagt Ijatte» ©eilen Sie mir mit, mann Sie

fertig fmb» — ^aa Duijenb iBüdjer, fo ber alte i^err befa| (®. Äeüer).

439. ©cfd^ic^tUr^eö. ®ie urfprüngliti^e 93ebeutung ber einleiten

htn ßoninnftionen unb 9leItttioe. Me biefe eingeleiteten S'iebenjo^e waren

früher ouc^ einmol <pau^tjä^e. S^re ^eutc \o eigentümliche fjorm erhielten fie

burd^ bcn (ginflufe ber Pronomina unb «ßartifeln (UmftanbäWörter), bic in

bem einen §au<)tfafe, ^au^)tföd^Ii(i^ hm erjien, ouf ben anbern ^inwiejen; ou8

i^nen mürben nnterorbnenbe 83inbemörter (toniunftionen): 30} Ijöre baa:

er Ijnflet ergab nad^ unb nod^ Süi ööre,m erW^^ Mni> ^^^ wünfttie baa (= bag):

er bleibe ebenfo Zä) mtinfilie, hafi er bleibe, unb enblid^ illDoljßr Ijaben Äle bie

Äoi^rli^t, boa: er ha \ft entf^rctl^enb Wfl^er ^aben fie bte Hadirlitjt, hafi er ba i%



S»eBenfa|. 4Q7

3n bct SBetfe fmb alle STrtcn bon «ReBenfä^en cntflanben, bic ba8 9l6b.mü »tnbctoörtcm einleitet, §. SB. bic Beitfö^e: m\c Mauten nlit)t fort «be(r):M «larfjt njnrbe. Ät^ließet bie iF^n^er benor: boa ©emltter iosbxW* ©le Olua.
flttjt uön unferm 3\mvm \ft xitel frfjriner geworben fettbem: Im «arhbarhaa»
ntrf>ergerlff«n tft. ^Worten Sie fo lange: ti^ nodr bzmmt bin, Stfier an* bie
onbem: ®r ftiiont fWj tro^bwn: ier bodj gan| gefunb i|t 3b fbtpterer m aurbe.

l* ^J^'^u ^^^^J^ ^^^ "^"^"^^ ^"^^^^^^ «^ »'«^^«' in»'«« öretter Ieu(|tete
ber «Ii| . «Jann Äle fertig fmb? bann lioien Sit tljn ab. S)ic »egrünbnnoS-
föfee waren urf^rüngKi^ nteiftcnä 3eitfä|e: ITd) trSftete lt)n bo: tr^ ihn ftht
ntebergefrtjiagen fanb. iflpir fpradjen ntdjt miteinanber bie n)ell(£): mir anfelnanber
bfife waren. 2)ie fRelatiöjä^c bogegcn finb au§ einer ®rut)t)e bon ©äfeen ber-
borgegongcn, beren einer ein 2)emonflratio- ober ein Snterrogatiö»)ronomen ent-
hielt: 3n Um ^anfe gegenüber xDo\jnt ein iEann: ber fingt, öaa ift ein ftbönes
«wtF: bae idj ftjnen em^jfe^Ien bann, fiennen 5le ben ^erm: mit bem iA eben
gefproxjen \jabe. ®eii«i Äle mir mit: mann Sie fertig (hib? S)oä Snterrogati»
felbji tft urf<)rönglid^ wo^I nur ein Snbefinitum gemcfen: (frgenb) roer klopft.

.r".2^^
«nfö^an. (S^rgenb) mer nlr^t tjßrt: (ber) mug füijlen. (5rgenb) mo

« ^ 9«troffen liabe: bog melg Irfj nfr^t meljr. ^ier^er gehören aber auÄ
oue S3ebtng«ngSfä|c mü wenn, ba wenn im ©runbe biejelbe gorm ift wiewann: iHPenn Sit fertig wären, iUJnnten wir fe^t ouagetren. 9htr bon hzn fett
bcm Sfrü^n^b. öblid^cn 0icIatibfäfecn, bic mit fo cingcieüct Werben, gilt ha» niAt:
bieic waren eigentlid^ ^ebingungäfäfec, bic toit aUt anhtm iöebingungg[öfee ber
bamaltgcn 3ctt mit fo eröffnet würben: ©erM riditefl bte, fo folxhe» tun (Sntber)

?'L®^I^"'^ ^^ '"^""^ "^^^^"" ^'^ ^^^«"^' ^«6 °^ «n« f"t t«nöet 3eit er-
ftarrtc Äafuäform eineg ^au|3tworteS ift, bic „ctwaigcnfaH«, unter Umftönben*'
iebcutctc: Äage mir: ob blr bas tet^t i^.

tiefer Vorgang ber Unterorbnung i^ alfo nid^t wefcntlid^ berf^ieben bon
jem, ber ft«? ic^t not^ bor unfern «ugen abf^jiclt Bei ben gfroge- unb Sluf-
forberunggfafeen, bte eine ajcbingung ober eine @inröumung enthalten, wie iHlüft
Da? So nimm eal ~ ^&xtft hü frülier gekommen I ilnfer ßruber war« nliW
«eptorben (430, 6.7).

^
3m Saufe ber 3ctt ftnb notflrlit^ bicic Übertragungen erfolgt. SaburA

fmb bte »er^öltniffc ber alten ©algrup^jcn fe^r bcrfdoben worbcn, unb t» iftm btelen göUen ntt^t me^r möglid^, ein ©a^geffigc o^nc 3»ang bercrtig in feine
urfprüngltc^cn »eftanbteilc gu acrlcgen. ©inen ©inwanb gegen bic gegebene
(grflorung !ann haS natürlich nid^t bilben.

3)ie l^cute in bicfen 92ebenfö0en üblid^e SBort^ellung war früher audb im
^aubtfa^c erlaubt (m^b. dö diu küneginne Sivriden sach, zuo dorn gaste
8i zühtecliche sprach); ba& ftc jefet ouf hm SRebenfafe bcfd^ränft iji, ift bic
2foIge emer \pättxm (gntwicflung.

2. 3)cr 3KobuS (bic 2lu8fageform) ber Kebenffilc.

«) a)er Äonjunftib an fic§.

440. @eötau(^ 5eö ÄunlutiftlöS Im aUqmtinttL Me ««eben*
1a|c, bte m6)t eingeleiteten toic bie eingeleiteten, öertoenben balb ben
Snbifatiö oeö ^Serbume, balb ben tonjunftiö; fo fagt man ni^t
nur Mf^ «jetf, sx kommt Ijeme, fonbem auc§ JÄlk« meinte, hoB fet
auier^ört, ober m Ijieg, ba« (Bt\i^afl ginge mu Unb ä^n(ic§ fann
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man ntc^t nur fagen Man raünfdjt, iag er etrüas lernt, fonbem
auc^ üan roünfdjt, bag er etwas lerne,

I

441. einsclncö. Sm etnaelnen ftc^t bcr Äonjwnfttb immer ba, too eine

I
SJorfteUung nur einen gebod^tengall, nid^t eine Xotfoc^e betrifft.

I. Slu^fd&liefeiir^ öor^onben ift er baram:
1. in irreolcn 83ebtngnnggfö|en, bic eine aU nie eintretenb Qthaäfii

»ebtngnng auSbrücfen: iÖDenn ev Möm«, mörb^ er rt4r fBijr nmnbeni (ober er
fommt nic^t unb munbert fid^ nid^t). Wem iöj nWjt ;^l£ranber war«, müitrte
iiÖ ©logeneg fetn.

2. in SSergletd^lc^en mit als, ala ob, mte wenn, bie cttoaä mä^U
fotfSd^Iid^eS gum 95ergleic^ l^erangiel^en: tlTut, mW memi itjr ju ^onfe märet (ober
t^r feib eö notürlic^ nic^t). ©er :Äite feeljrle firtj nm, ala möUte tv xaeinm Äeu^er
beantmorten (t. fj. 2»e^er). ©onft ögl. «eubetfmg rdjüig firtj oor bi£ Ättnr, ol»
Woge er fidj an (Ä. fj. äRetier; 447 IIc).

IL UbcraicöcnD menigftenä ftef)t ber ^oniunftiö in oHen göKen ber in*
bireften SRebe (oratio obliqua), oI|o in eä^tn (mit ober ol^nc etnieitenbed
aSortgebilbe), t>k dnen (Sebonten nid^t olö totfödölid^ öerbürgen, fonbcrn feinem
Urheber olg eigentümlich auftrieben motten: Wun fing er an, fr^ma^te aUerlet
»erket^rtes Bfug, bas barauf tiinaußglng: i\ß Ijättet tljn übereüt, er fet nu^
l«tne pflld)t fdiulbig unb motte nldjta mit jeui^ ju tun tjaben (®5^). iMetn
iBruber mfinfriit biitr ju r£ljen,,meU er (mie er be^ouptet) btilj utet ju fragen
l^abi. 2^\U erklärten,^ baß fie ben BmlfHienfaü, ber hfirittrij eingetreten fet, für
erifbtgt an fairen. M)lr tjegen las iOertraurn ju ®ott, lua^ ble «lartimeit nlrt|t

fagen merbe (J^ronrebe gur Eröffnung beä erftcn norbbcutf^en S^eic^ätogeg).
Mi fie mir erjö^lti, mte Irorlr futj ber Ärfjnelber (©übert geelrrt ffi^te (£ g. 3Ket)Pr).
SSeniger beutlid^ ift ber tonjunftio (260) in bem Sofie dte mar eine ausgimaxtite
©atfadre, tta^ läj mit meinem fiebjtljnten Sü\jt In firlegablenjte |u treten Ijobe
(Ä. g. Mttftx).

III. 9loc^ ftöuflg menigfteng finbet mon ben Äonjunltiö:
1. ülö ©cspltftnung cincö SScgc^rcnö
a) in ««eberifo^en, hu fid^ an einen Sntperottö ober einen 2Bunfd^fo&

anfdaließen: ©ebe %ott, baß es «im biesmat gelinge I (t. fj. gjZe^er). ®ott ner*
pte, baß ftmaa iOerbeAtes eure Begegnung unlauter mad|e (Ä. fj. SRe^er). iÖPerat
er bodr enbtldj eine illPoljnung fänbe, ble Itrm geftelel

b) in 9lbfid^tfä|en: ^ffllan fpraär mit lljm nlc^t barüber, Umlt er nliht

tu iperiegenljelt komme.
c) in einräumenben Sielotiofä^en: HPle r>m aurtr fei, Idf bleibe bei

meiner Äuffaffung. (fr fr^relbt regelmäßig, mle ea l^m anüf getje«

2. olö S3c5rl(l^nunfl für ctöjas 9lij^tttJltflir^eö in «Rebenfä|en, bie tjon einem
bcrncinten ^ouptfo^ obpngen miei.frtj melß nld)ta baoon, bog Idj mlt^
geönbert Irätte. 5rtj kenne nltmanb, bir ea ttjm re4)t gemaüit ptte. QBr tut
jiUllts, otjne ha^ er m Ijelßen ließe, ^^nlid^ ndi^ einem irreolen Obcrjo^: CBa
mürbe mli^ nld)t befrtmben, menn Idtj fänbe, tiafi einer uon bm alten Aualegem
^omrra — btefe ÄtcUe bemunbert ijätle {^amh. S)r.). ^i^ mürbe In blefe troAene
Ädjlußkette menlger IDertrauen fe^en, menn — ea nl4)t ble prarla bea isomer»
felbft märe, ble mldj barauf gebracht tjätte (ßoo!.).

SDoc^ fommt (bei 11 unb lU) au^ regelmögig ber Snbüattü bor, unb
gtoar l^eute mel^r alö früher, in norbbeutfc^em SWunbe t)ielleic[)t tüieber

me^r alg in fübbeutfc^em, unb in nac^Iäffiger 9?ebe öfter aU in gemä^lter:
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iDie ^egerttm, fo ünt matkere iFra« fie bleibt (neben fetn mag unb
fetn möge), blesmal tpt fie auger iFalJung (©gm.). :2ludj m bemcm
Voikt, fremMtng, moljer i» audj liammft, übt fiitr moljl iber funge
fineger in Sprung unb iHPaffen (®. gretjtag). JDie tuaben bes
JDorfes begannen ben €ampf, öamtt audj fit hau £ob ber firieger
erwarben (®. ^re^tag). Mix träumte, unb tdr erjäfjlte es am
üorgen meiner iFrau unb aubern Beugen, bag idj auf einem fdjmaleit
Älpenpfab ritt (53i^mard). mk nehmen fie an in ber floffnung,
ha^ es bem beutfc^en iDolke oergönnt fein mirb (^atferproflamatton
in SSerfaiUeö).

442. öctfttttft biefeS ÄonlunftlUÖ. ^iefe ^oppel^eit erfrört

ftd^ einfach aug ben früheren 3^er^ä(tniffen be§ §auptfa|e§: im S^eben^

fa| bebeutet ber Äonjunfao eigentlich nocb genau bagfetbe wie im
4)auptfa^ (224).

^er Äottjunmti Itt ^tbenmen oftne ^inlrttung. 3n ben
uneingefeiteten ©öfeen mie Alles meinte, ha^ fei unerhört, liegt ber
Äonjunftio ber gemilberten ©e^ouptung üor (224c): e§ toirb

eine ^u^fage nicl)t aU Xotfa^e gegeben, für bie man einfielt,

fonbern nur al§ äJ^utmagung auf bie 35erorttmortung eine^ anbern.
©0 crflärt fic^ befonberg ber Äonjunftiö ber Oratio obliqua (ber

inbireften, beriditeten 9iebe): ©in ßublein Ijatte hu ßotff^aft Ijerauf-

gebradjt, Seppele, ber ©amstreiber, folle eine ßrare voll OBbelmeig
^alen; man braurije befonbcrs fdjöne Sterne fu einem Strang nai^
Snnsbmxk für ben ßaifer (S^ofegger).

©ä^e bagegen toie dBr münfäite, hn kämeft enthalten ben Äon-
junftit) beg 3Bunfc^e§ (22^a.b), unb hn kämeft ift in biefer §tn*
ftc^t nid^t anberg befdiaffen alö ber ^auptfa^: ßämeft hn hod}l

^er ^onjunltlü In ^Jeaenfatjcn mit (Einleitung, ^uc^ bei

ben mit einem SHelatio ober einer tonjun!tion eingeleiteten S^Jeben*

fögcn erflärt ftc^ ber tonjunftiü nac^ ben SSer^ältniffen be§ §aupt:^

fo^eg. ?luc^ ^ier toirb immer ein SBunfc^ ober eine gemilberte SBe^*

^ouptung augsgefprod^en: üan befhraft iljn, bamit er (idj beffere ge§t

gurüdE auf ein ältere^ üan beftraft iljn bamit („mit biefer ©träfe"):

ttjidf bz^zvtl (=er beffere fidj!) Wznxt ilpr babei geroefen märet,
wäre bie S^cni^z anbers ueriaufen ift eigentlirf): lUPann märet iljr habti

geroefen? (bann) märe bie Sadje anbers uerlaufem
443. @cfd}t(^tar^eö. 5)ag frühere »er^ältnig bon ^fnbüattöfornt

unb Äoniunfttöform in Äonjunltionolfa^en. STud^ bie 2lu§fagcform ijl:

in biefcn «RcBcn|ö^en nod^ nnb nod^ öerönbert toorben. SSic crtoä^nt (442), bc
jcid^ncten Qud^ ^icr SBirflic^feüä- unb 2RöQlt(^feitäform üon ^aufc ou3 bo8,

tooö fie im unafcööngtöen (5a|e Bcseid^neten (223—24). ®ie|e ©runbbebeutung
ft^immert nod^ bcutlic^ in mi)h. 3cit huiä}. SBo §ier bie SKöglic^fcitSfÄrm jie^t.
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fiegreift ftc fid^ nteift o^ne jebe ©d^ttJicrtßfeit. ©o in ha^-^äl^tn: bittet, da^
sie komen. SlBer Qud| in aflßemeinen 9ficlotit)- unb in SSergleid^ungfiffö^en: swör sin
vater waere, Sr mac wol sin ein helt guot: „irgenbwcr möge fein SJotcr jcin;

CT fonn jcbenfattä ein trefflid^er ^elb fein." diu kröne ist elter danne dSr
künec Philippessi: „bie Äronc ift fielet älter; banac^ mag etwa Äönig ^^tlip^)

olt fein." 93ci einem angenommenen ^aU ftc^t im SSergleid^wngäfa^ meift bie 35et*

gangen^eit, aBer aud^ bie ©egentoart: 6r min pflac, sam ich sin eigen wsßre:
„er Öe^anbelte mid^ gleid^fam oon t>tm SBunft^c fiefcelt: wäre i(^ boc^ fein eigen!"
si varnt wol döm geliche, sam ö? si Rüedeger: „fie lommen htm gleid^

einher, ha^ bie Vermutung na^c liegt: e8 ifl am (£nbe ^töbeger".

:3n ber fjolgejett ift hit Äonjunftiöform aber fel^r abgefommen, a«mal man
i^rcn cigentlid^en ©inn nid^t mel^r öerftanb, imb an i^rer ©teile erft^eint feit bem
16., befonbcrö aber im 18. ^a^r^unbert— merftoürbigertocife mie im fjranaöfift^en,

beffenSBerpItniffebabei öieHeid^t mit mofegebenb getoorben finb,— bieSBerneinung
(301): ogl. OBalflmrfger als hetn ©tng (gif^art); ©le^nben moren llrm felnber

hmn keinem ttirt^en nlrtit (Sut^er). ©ag ill^oer|iänbntfre uni ©räglreit Dtel-

lelrfjt metjr Errungen In hex löelt öiadien, ola Ät^ nnh ßojjtjett nidjt tun (®oct^e);

MTfÜlfüjet beiatjlt, als er notüj keine gute ®at bejatjite (®on tarloä).

a) 2)le erftoltung Öeö Äoniunftltiö. 2)od^ ^at fi(^ bie 2JiögIid^fett§form

lüenigfienS in einem getoiffen Umfong hii ir bie neuere Seit crl^alten (441):

1. in Slbfid^tfä^en: iOarum ftj^itkt XtS^ blr ^pijigenien, ba^ fvii metn
®et^ mit bem betnigen unterljaüe (©oet^c an Safobi). Slber bie SBtrfIi(^!eitgform

Utad^t i^r feit langer Seit ha» (^thkt ftreitig. Stuf weniger beweifenbe ältere ^öttc
toie her gebot da? man in enbant (©neit) folgen n^b. immer häufiger S3eifpiele

toie bie folgenben: 5i^ geb' |lc blr, bag bu ntdjt böfe ttJirji (®oet^e, Saune
beä SSerl.). Säf mug ttftn einen ffölAen, bftg er mir bie Spanier nl^t tjcreht-

lä^t (^tcc.); ah?x aud^: ffiebe ©ott, bag unfer Sunge mit ber Bett bra»er
wirb (®ö^). Daa moUe (Dott nltl)t, hafi ba bas ooUbrtng^ (Xett).

2. in aSergleid^ungSfä^en, bie einen nur ongenommenen gaU mit-
teilen. W)h. si varnt wol dSm geliche, sam §? si Rüedeger (9Wb.) ober stuont
8ö minnecllche, sam 6r entworfen weere an ein permint (9lib.) entfprid^t bei

Sut^er: S^o wlU Ir^ Fdii^Öen, ot» It^ jum P4«ten iWal rdiöffe, bei 4 ©od^ä: IDle

fl^t bn olfo traurlglldj, al» ob blr fei ber illPeln erfrom, unb Sagt mir mar,
fama ein Blgeuner mär, bei Sefftng: ^at mir geträumt, ala ob Irt) ea trüge, unb
^B ob jeber Stein f«^ In eine Jlerle »erroanblejbei ©oet^e: Sie jogen au«, ala

trotte ber ©lijmp [lü^ aufgel an i^p'i).); bei ©d^ifler: lOergtgt er ben ©lener ganf
ainb gar, oia mär' mit fetner «)ürb' er fdion geboren; ebenfo nod^ bei Senau:
illnb er braufet In ben Sdjlurtjten, ob er bang naxlr We riefe. SIber nad^ bem
Äomparatio ifi iefet bie SOBirflid^jfeitäform aUdn möglid|, unb amar fc^on feit hcm
16. g^al^r^unbert: ©Ir l(t metjr befoijlen, meber („aW) hn feann|t ouarldjtfn (Sut^er);

-CIBrftenB mörbe baa ^oik an fenen mett metjr (!5efr!jmaA gefunben ^aben, ala e»m blefen nliljt ftnben kann (ßeffing); «Jlr muffen boa WJerk In blefen nöt^^
©agen roetter förbern, ala ea In ^aljren nltl)t geblely (^icc). SK^b. bogegen
fianb ^ier bie «Wöglid^feitSform nur nad^ bcjal^tem ^auptfa^: ich wirde w6rder,
4anne ich si (^to.); in einem järe wuohs ö? me, danne ein ander? in
jswein tuo (SBigaloid).

3. in «Rebenfä^en, hk oon einem öerncinten, frogenben ober bebingten
^ou|)tfat abhängen ober mit alä b aB beginnen. $ier ^errfd^te f(^on mi)h. ©c^manfen.
Dieben wir niemen hän, dSr mtige geriten (S^Hb.), nu enwei? ich nieman, dSr
mir da be??er wsere (Älage), si wären dft beide und ouch nieman bi in me, dör
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mir dörrede geste (3m.), da? ist unmügellch, da:? iuwerkumbermüge sin sam
der min Oto.) ftc^en an disem ringe niemen sa?, dös wSrdekeit so lützel t rou
(^ataOf an dSm ich niht geprüeven kan, da? «r kein untät ie b egien c (aBittc-

^alm). @6enfo öerfa^rcn bic fRöteren Sa^r^nbcrtc big auf bic Äloffifcr. Sut^cr jagt:

Sttf ^abe kthien, ttet jnl(^ tn ben ©eir^ laffe. 3^ bortj nlemanb, htv olfo t)ilße.

Qon ber ^z\X an \ft ta nldit £rljört ttafi femonb £tnm gebüntcn mnhm bte

ÄBgm aufgetan ^abe. iletne Äünbe i? größer, aia bog |te mtr »ergeben werben
möge; e^eUert: ©ag feetn (Debilst fa elenb li, baa nüt)t ju etwa» nü^lldi märe
neben: 5(^ bin Diel ju rebili^, al« hafi tdr Üp: einen iWann en^l)en rotii;

Seffing: Bte (Uljripen glauben uielpf Ännfeligbetten, als baß fle bte ntdjt md^ noitj

glauben bSnnten (9Jttt^.); ^aJbt tt)r bte iWfigllditott, baß aBngel ftnb, ba| ©ott
cudj Wlunber könne tun, uitdi nlriit geleljrt (9?at^.); Berber: W)o wirb ein

IneuB fein, ber bein (ßrobmal baue; ®oet^e: ©u finbe^ keinen, ber felnea «lai^-

bam ri4r 1» frfiämen Ijötte (Xoffo); ffir beljret nie uon einer ^äetfe wteber, bag
lljui nltt)t etn©rlttel feiner Sargen f41e(2;affo); begegnet fa, baß fiit) ber ßrtef
u er Irrt (2offo); ©t^iaer: HU^ta l|!l, boB htn ©eroalttgen tjemuie (83raut 0. m.);
©a ^ößt kein Hattjen vom ftä^sxen Ätranb, ber lljn fe^e an baa geroünff^te Äanb
(Sürgfd^oft); «Per i|l ber iBe^erjte, ber tanilie In biefe ®lefe nteber (Souper);
M)ol)l lebt kein iKann, ber njfirbtg m, baß bn bte ^Freltjett lljm jum ©pfer
brät^tep (SR. @t). Somit öcrgleit^e mon boä ^cuHge fietner l|t fo alt, ber nli^
nox^ ein 5a^ leben mtll, feetner fo jung, ber nltt)t tieute ^rben Mann (©imrod,
©brit^to.).

4. in 9?cbcnjtt^cn, bie bon einem S«tttort obj^ängen, haS bcrneinenben
©inn f)at SKl^b. fte^en fd^on nebcneinanber wie solde si da? dö vermiden, da?
si niet röwec waere (SKarifi $immelf.) unb l^äuftgereä kumeörda? verlie, da? ör
niht wider sie sprach (3to.). ©benfo nl^b. ©er ©eil Ijlnbert, baß t>asi ©oangeltum
nUtjt gepreblgt werbe (Üuttier); ©aa tjtnbert mtxii nidjt, tafi iAi S^en nlt^t

gönnen follte (Seffing); So fclilt nodj nlel, ba^ |le gemepn ^anble (®oet^e); ober

ouc^ lüjerbte» l)lnbertc mtt^ ber Alte, baß Idi mlö) nti^t frei bewegen konnte;

DOas ^ält mti^ ab, baß Ix^ ntdjt flurljen barf (ÖJoet^c); ©u btjl tljm ein ^tnbemla,
baß |li^ ber Ädjwij^er ntrijt will unterwerfen (©c^ittcr). SSergL ouc^: tt)tr kön-
nen ea \a ntdjt laffen, baß mtr ntdit reben foUten (Sut^cr).

5. in ^iebenjä^en, bic öon einer S3efe^Igform ober einer SWögIi(^IettS-
form oblongen. 9luc^ l^ier fielen mf)\>., unb jwor im Sßibelungenlicb ft^on

gegenüber lät si dSs genie?en, da? si iuwer swöster si; Räte wie ich tuo
unb: lät sie d§s genie?en, da? ich in minen vride bot; Sage swa? du
wilt. 3)e8glei(^en bei Sut^er: ©er ^err modite ein Beldjen an fialn, ha^ tljn

ntemanb erfililüge, wer ürn fonbe, unb: ©aß mld) totfi^lage, wer mlrtj ftnbet;

cnblic^ ni^b.: ©Ib mtr eine JÄrjenet, bte l)ellfam unb erquUbenb fei (Äopifc^);

Äopte ea, waa ea wolle; ©em fei, wie lljm wolle; ^trm bot^ femanb käme, ber

mt^ mltnä^, ober oud^: ©aß er labe bcn tranken, ber fein begebt (®rof 0. §.)•

444. b) ^ie SSerbrängung beS ton|unmu^. ©onjl ift bie SJ^öglid^feitiS-

form beino^e gonj auggeftorben; fo:

1. in gfrage* unb ©ebingungSfäfeen mit ob. 9W^b worcn nod^ ©ci-

{piele l^äuftg wie fraget, ob ir -da? liep waere (^loge), ob ich in müge er-

riten, ich wil g€me mit im striten (^arj.)r ob da? got erzeige, so wört
ir hSrre (tbh.), ob S? ander uieman waere wan Hagene —, dSr kan höch-
verte pflögen (9Wb.). aber fiut^er fogt jwor ouc^ noc^ ©er wirb tnne werben,

ob blefe ^etycz von (Dotl fei, ober oud^ f(^on: (Db t^inanb fünblget» fo traben

»tr einen /firfprt^ier; iSejfing; Sxt; foll ben ^erm nur erß ergrfinben, ob er
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fo hec Mann rooljl ifl; SBtcIonb: ®b ©ött mlU; ©d^iCer: mn Menfsh ttemaa
jtt Togen, ob er nW^t Des ^clmca brautet (^fungfr.).

2. in (gtnröumnnögjä^cn bcr öcr|(|tebcnften 9lrt (430,7). fßti Sutficr
fd^toanft bcr ©ebrand^ nuc^. ««eben iUnb ob fle beafelben uergase, fo raiU idi
boril b£ln ntdit uergeffcn, ober: mev an mit^ glaubt, ber wirb leben, ob er gletS
pürbe,JJe^t; ®b er gleldj borum forget, unb: m er ftt^ fttion neiget Slber Sefftna
Jagt: illPenn er is^on 3l)rer ntdjt njürbtg mar (2«{nno b. 93.); ®oet^e: ®b fte
l^m glettlj kelneauega gemä^ mar (Ba^Iö.), unb ©d^iHer: m aUes tm erofgen
«Dedjfel krelft, ea belfarrt Im «Pcriifel ein ewiger ©elft, m\t 93caug auf bie SSer-
gangenliett fte^t je^t immer Ut SBirflii^feitöform (freilid^ auc^ möge neben mag)

r.^. .^^" ^^" etnröumcnben urfijrilngad^en JRelatiöfö&en ^at fid^ bie 9K5o-
Itd^feitgform beffer erholten (418. 428. 430,7). einem m^b. nu si swie
stark 81 welle, ine lä?e dSr reise niht (mh.) entfprtd^t noc^ im m\), Wa»
tu auc^ fei, bas ffeben ftitir' Ixti blr (Seö); liBie feljr auiti euer fnnrea rolber-
frebe, getjordjet ber Bett {W. @t.); @ln rofiger^ tu nlrt)t mlnber frei, fc
^rob' unb uerff^ömt au£^ bte «Ippe \bI (JRoquette). Slber c3 fte^t auc^ baneben
^te werben ble abefr^enhe, wie arm fte finb, barum gering nlrfit aditen (9K ©t)*
Auf ber OBrbe, fo fe|i f« ruljt, roanket hae (Diu* (58rout ö. Tl.); bejonbcrä mit
Seaug auf bte SScrgangen^cit: mz (irafbar aurtr be» .iFürllen BroeAe mar.n, ble
Äitirltte, bte er öffentUilj getan, uerftatteten nodj eine mllbe Deutung («Bicc)-
3praclj er ju öelnehea iSoten, fo falfttj anö^ blefer bekannt mar (®oet§e).

^
4. SBeniger in bei^ Bettfö^en mit elje. Sluf m^b. hie wirt me getan e

sich dSr tac verende folgt noc^ ht\ 2iitf)tv So roerbet Itjr ttju ftnben, e^c benn
er^lnaufgetie, STber fd^on bei Sut^er finbet fid| aud^ bk SBirflid^feüöform, bic
uac^^er burd^gebrungen ift: €omm tjinab, etje benn mein €lnb |tlrbt. Übrigcnd
fit oud^ Ijier mieber bie SSerncinung eingetreten, fo hü Seffino: M fteh ttltbt
auf, elj er mir nldjt Derfprlriit {3latf).).

»*
^ ) ^

445. c) 2)cr ®carttU(^ Deö SnÖlftttlbS. S)er ^nbifatib ^ai fid^ in unter*
gcorbneten ^aupi\ä%tn U^ auf ^eutc ersten, fo:

1. M Eingabe berichteter 9?ebe: al)b. ich wei?, thie boton rietun ,i(^
metB, bie SBoten rieten" (Dtfrieb); mljb. d6m vogete was da? wol geseit, sin
bruoder was gevangen (mi.); ich sihe wol, si sint wilde (,^m.); n^b : %^
fülll'8, bu fttimebü um mlt^, ertletjter (Delft (f^auft); ^ feti's, llpr felb beHürrt
(egm.); Idj fürtl|te, man Ijat mit eudj ein fttjänblltti Spiel getrieben (SBoH. %.).

2. m 93ebingunggfß^en. Siefc ^oben aber aflmä^Iid^ bie SBortfteaung
beä grogefa^eS angenommen: aiii>. ir zeichan ni gescouwöt, ni geloubet ir
Mant i^r fein ^eid^en, fo glaubt il^r nid^t" (Otfrieb); m^b. soltu iemer
hgrzenhche zSr wgrlde wärden vrö, da? geschiht von mannes minne
(9Jib.). SSitfa. Ärgert bldj beln redjtea :Äug', fo retg es aua (\5ut^er): ^ab' lA
bea 4«ienfctifn fiem er|t unterfuttjt, fo mel^ Idj mxrir fein «öPoUen unb fein
^anbeln (SBatt. %.).

'

S)ie 35ergangen^eit beacid^net WUx feit m^b. 3eit ^öufig einen %aVi al§
ntc^t eingetreten (221): m^b. \rorht ör den widerslac, so het 6r sis vil wol erlän
„l^ätte er titn ©egcnfd^Iag gefürchtet, fo ptte er i^ncn U^ mo^I erlaffen" (<>

)

g^^b. iperftanb Wr ben rmgenbcn Äcl)er, fo fpr^ng tdj auf unb entflotj (tlo^jftocf):
©rllTen fie bamaia |u, fo mären mir fcijt Im Q&angc (28il^. 3«eifierä ß.): «KJorf
er boa Ädjmert oon ftdj, er mar ucrloren (SBott. %.).

©ine befonbere ®rup))c btiben bie ©ö&e, bie au einem berneinten ^au^t-
fafe geboren unb eine S3ebingung angeben, M beren eintritt W Slugfage be§
^au^tfaöe« nic^t me^r gilt, ©ie finben fi(^ erft in n^b. Qtxi unb ^obcn balb
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"^t*- ®^ roU hetaer fllefien, üie iF^öem flni tlrm Denn gt-

maüjftn (2lgncoIo). ^qL hamit 430,6.

3. in ©inräumungäfä^cn feit n^b. 3eit, unb itoar aiiSno^mgloä, tocnn

i'1 T !l"^"J^^f«"
««^^öong ober 3uftonb ber «erQQitgen^eÜ fianbelt, ober

auc^ fonft: te bet hm £tmkm mar n^dr €un|l jn ftnbai, erfrtjroang er gietA

(®oet^e); 3|t es glelrfj iaoitit, fo lemtjtet unfer iSerfjt (Xett).
Slber Quc^ fonft fommt bie SBirflic^feitäfürm fo noc| öor: g. 83. in nöb

^Ir^^t^.?«^^!!
^^"^ ^ ^' "^^'^3, toe ^ötte r^ klein, er fü^ einen ^nime

»oU ©Otter Ijereln («ier aSeltalter); «liemols keljrt er ^elm er braxS euA
««000 (2;eu). ^ "^

446. 3n ©Q^en, bie fonfl bnrd^ »inbetoörter ober 5ürtt)örter eingeleitet
werben, tft bte 2BirfIicl^!eitgtomi immer üblich gettjejen, fo im oUgemeinen:

1. in Sietatiojö^en: m^b. da? was dör sölbe valke, dön sie in ir
troume sach, dgn ir beschiet ir muoter (9?ib.),

2. in S3egrünbungg|ö§en: herhabest, ich mac wol genesen, wände
ich lu wil gehörsam wesen (2ßalter 0. b. Sß.); Sintemal er ein fflerr Ift
^Immels unb ber OBrbe, moljnet er nWjt In Tempeln mit ^änben gemorfit
(Sut^cr); Dir blüljt gemlg bog fxtjön|ie (ßlüm auf QBrben, ha M fo fromm btft
unb geeljrt (Siungfr.).

3. in golgefölen: m^b. gr hat gelgbet also schöne, da? §r dör
eren kröne dö truoc und noch sin name treit (^nj.); ®r mar fo oeraAt
bag mon bas :^ngerirt)t für Itrm oerbarg (Sut^er); JDer ©raf — mlfthte einige
Ä^eqe In bie Unterhaltung, ha^ alle über einen fo gnäblgen ^erm qani eitf-
jütW waren (i^oetlje).

^ » ^ vj
j «

4. in 8eit|ö|en: ml^b. slt da? diu minneclichiu minne verdarp, sit
sanc ich; ©a ©Ott ben iMenfiljen frljuf (Sutlier); Als iäj norlj ein ßnabe mar,
fperrte man mlxij ein (®oetl)e).

5. in t^rrogefo^en: m^b. Srn wgste, wie 6r lac. ich sage iu, wör uns
wol behaget. Das l|t bie er|ie 4Frage, roer oon una belben Itnrerht hat (®oet6e).©n feber fmnt, mas künftig werben wirb Qp^ ).

"i
j

v v ;

6. in «ergleic^unggiä^en nac^ Oerneintem |)au»)tfofe: irn habet
keinen be??em vriunt, dan er ist (^w.). ;ilan mu^ nWjt reUher fAelnen
wollen, als man l|i (Seffing).

-^ '^

ß) S)ie 3eitform bei8 Äoniunftibä
(ÄoniunftiD beä «ßräfenö ober beS «ßräteritumäl.

4A1. a) ^le fteutige M^vcnrnH ^er bellen 3fltftt.
eine Zeitenfolge tok in anbern Sprachen gibt eö im ^eutf^en für hm

ÄonjunfHö be§ S^ebenfa^e« nic^t me^f. ©ei ber SBa^t ber gormen
cntftfieibet f)euU nur i^re Sebeutung on fic§ unb ha^ Öeburf*
nig ber ^euttic^feit, nic^t ttm bie 9?ürf|ic^t auf hk ©eftolt ber
Seitform be§ |)auptfa|e§.

Gegenüber bem Snbifatio be^eidinct berÄonjunftiü ja eineSe^auptung
im aügcmeinen aU Weniger beftimmt. S5abei wirb aber unteifc^ieben,
ob ber Sn^alt ber Öe^auptung nur aU unfic^er, aber mög(ic§.
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ober ob er afö ttid^t lotrfHd^ ober unmögli^ l^ingefteHt tocrbeit

foH 2)te Unntögüd^Eeit unb ^iä^itoitUi^Uit brüdt man
burc^ ben Äonjunftiü be« <ßrajerttumg aug, bic einfädle

Unfi^er^eit junöc^ft burd^ ben Äonjunfttö beg «ßräfcn«;
nur too bte formen beg ^röfcnS on fid^ nid^t beutltd^ finb,

rüdfen bafür ftcUoertretenb btegorntcn be§ Präteritums ein.

L gefteö ^xattxitnm (SrreaUd).

^arumftel^tberÄoniunftiobeg^räteritumSfeitberaltbcutfd^en

ßeitinfolgettben gdHen, too eine SRid^ttoirflic^feit bejeic^nettoerben foU:

a) in öebingungS* unb ©inrdumunggfä^en, bie einen bor*

gefteHten gaU aU nie eintretenb einführen: HPemt tdr m^t Älercmber

marc, mödjte tdr ©iogene« fzm Wtm er mir anij bte ^albe Wzii
böte, würbe idj tlrm bot^ ntd^ p Sollten fein*

b) in SSergleic^fäten, bie ettoa§ 9fitd^ttt)irflid^eg jum SSergleid^

l^eranjie^en: ©ut, roie memt tijr jn flanfe märet iDer Alte ke^e
ftrlF »tti, al0 moilte er meinen Äeufjer becmtmorten (Ä. g. 9J?e^er).

^o(^ |ie§t l^ier in neueret Stit an^ mand^tnal fd^on bad ^räfeniS, jumal
ba bicfcS Bei einem möglichen SSerglcid^ ja fotoiefo fd^on bercc^ttöt ifl: Auf ben
fianbibaten machte baa UtbenWjoftlti^e (Dequoke etnen tief mElanr^oarrftwi (!Eln-

bnuft, alfl ftelge w on« ben Äürapfen bw Ät^ernn empor (ß. fj. SRc^er).

c) nad^ Verneintem ^au^jtfa^ in öerfd^iebenartigen 9fiebenfä|en:

Sdj kernte ntemanb, ber hau be||er öerptünbe* Sdj Jbln ber ie^,
ber einem fungen ücmne eine gefolprltrlje Karriere mtberrtete

(t. g. 9}?e^er). Id^ »JJ^tß «td|tß batjon, ha^ idr mtrtr geanbert Ifatte

(berfelbe). ®« fel^lt mir nor^, ha^ iX ftürbe»

d) in ©ä^en mit oijne baß, fomie in @ö|cn mit als ba|, bie

fid^ an einen OorouSge^enben ÄomparattO ober an \u anfd^Uefeen:

Dtt kommH, ölfne la^ idr J^« J^tr erlaubt trotte, ©(rne bag idr J^it

OBngel märe, merbe ii^[ aut^ kein ©rinkgelb forbem (Ä. g. ÜKe^er).

®g i|t |tt frfilj, als l^a^ er fr^on ba fern könnte* üeine 2ünbe ift

größer, als la^ fie mir könnte »ergeben merben.

e) in oHen fonftigen 9le6enfö^en, bie einen $au))tfa^ bertreten,

in bem ber ÄonjunJtiO beS «Präteritum« nötig märe: Da« ift ber

ßafjn, ber mit^ Ir^wübertrüge (@ct)iller). %^ xot% \vl xotm idr ^^üe«

Vertrauen Irätte. JDarum münfdre ber iOatet, ba| ßranbolf fidj ^-
fdrliegen könnte, htn Sprung |u magen (®. Äeßer). Üdr mö£^ gern

einen d^elbbeutel traben, ber nie leer mürbe (®rimm). flotte er mir

nidrt felbft lüan ®olb geben können, ba mü^e idr, ^^^ ^ Ij^tte

(„bann §ätte id^ bag unb \>(x^"), flött' itlr ben kriegerifx^en ®albot

mdrt fallen felren, fo fagt' idr, J^n marpt talbot (Sungfr.).
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n. Sßerftfel öoti ^rafenö unb Präteritum.
a) IJonjunftiü beä $räfen§. ^Dagegen fte^t ^eute— tocnig*

ftcnS in her reinen, ftreng getoä^lten ©d^tiftf^rad^c -- bcr
Äonjttnfttü beg «ßr&feng außer in 2tbfic§tfä|en fo gicmlid^
überall ha, wo eine einfache bcrid^tete Huäfage, alfo eine
befc^eibene, ni^t öerbürgte S3e^anptung öorliegt, unb ^toax
gleic^üiel, ob im leitenben @a$ ba§ «ßräfenS ober bag ^ra*
teritum fte^t. @o Reifet e3 bei bem ©c^toeijer Ä. g. 3J?e^er: Slpir

nJttrbebentlidj, bag er fortan oon Setneggletdjen (hreng roerbe gButteberr

roerbm Als fi^ mir erjälrlte, mie Ijodj fui ber Sdjneibet Gilbert geehrt
fütjle. Unb bei bem ©c^Iefier (5). gre^tag Reifet eg: Sdron mürbe
bnrdr forgltdie Beamte benimmt, mmui ^txwcmwc jeber ©rts-
nadjbar anfnfdraffen tjabe, mieoiBl ^anbzn er tjalten bürfe, bag bie

©bftbanme geraupt, bie Proben gereinigt unb fäljrlidr eine Anialji
junger ißäume gefegt merben mufTe (Silber aug b. bt. Sßergang.).

ßzi itjrem ilürkmarfd; aber mürben fie oon bem ^erm ©berpt üxajt
frljerimeiB abgebankt unb be» ©ienfteB entlaffen, meil nunmetp: itiebe
fei (ebb.), ©nblic^ fd^reibt auc^ SBil^elm I. on bie Königin 9Iugufta:

Strm begegnete bereit« ein batrrifdj^ ®flx|ier, ber mir melbete, ha^
ein franpftfdjer JDarlamentär mit meiner iFaljne am Sore pt^ 9^-

melbet Ijabe. SBeniger beutlic^ ift ber ^onjunftio nac§ bem ^röteritum
in ben ©äfeen: Sdj merkte balb, bag idj einem ©egner gegenüber-
ptelje. dB« mar eine auggemadjte Batü^tf ha^ xöj mit meinem fieb-

jeijnten Satpre in ßriegsbieupte in ttreten Ijabe (Ä. g. SD^e^er).

b) ÄonjunÜit) be§ ^ßräteritumö. 9?ur mo bie gorm bes^

«ßröfeng nid^t beutlic^ ioäre, tritt ha^ «Präteritum ein: Sagen
Sie itrr, mir itegen bzbantxrif ha^ mir nidrt Jbas Vergnügen Ijabetr

könnten (®. gretjtag). ÜBr leijnte ab, ha er unmögiirtr fo lange
bleiben könne; unaugmeidjltrtre ^Ojliditen fmangen iljn jur ^uxk-
ketjr (S. gulba). So oft es möglidj fei, befudje fie ifluirlanb, nm
x\jm über hm feinen fungen üann pt furedjen, hm fie betbe lieb-

trätten, VLXih haxm merfe fie einen ßM in fein einfames Atelier

(gulba). Kdj beooümäiftigte üoltke ?um ailnterijänbler mh gab
ßismarrk auf, jurüxkjubleiben, falls politifxije iPragen jur Spradje
kämen (SSil^elm I. an 5(ugufta). Sie geptanb : i$re iorgängertn
Ijabe firl) pterbenb mit i\jt unb htm jBeidjtiger eingefiyiolfen, un^
beibe (rätten i^ bas oon Äbtiffm auf Äbtiffm »ererbte Sxtr^in-

munber als bas mirtfrtjaftlidje Mi hts Älofters an hos fierr gelegt

(Ä. g. 2Ke^er).

c) 5lu§na§men. §luffällig unb nur al§ 5lnle^nung an munb*
artli^ gefärbte äiebemeife erüärbar finb S3eif|jiele mic: Am üorgeii kam
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hküagb mtt hzt ^ad|ndjt gelaufen, hzt ßmmzxt w'dvt joffett (®. gret)*
tag), ©er ©eljetmrat Oljolimbiß, iier itB Jlrjotokoiie ?u füljrjen jjatle,

fagtB, htt €ömg Ijätte gememt (S3i^marrf; boc^ ugl. ourf) 224 c 5lnm.).

2Ö0 fonft §lu2SnQ^men üDr^uHegen frf)einen, gibt ber 9f?ebenfa^,
tüie fc^on oben ongebeutet mx (le), einen ©ebanfen hiebet, ber ouc§
im ^auptfa^ burc^ ben ^onjunftiö be§ Präteritums auSgebrücft merben
müfete, fo in ben @Qt;en: Maxianz mliU mdjt Mlort Ijaben, bag fxz

tljn Jo lange ntdjt bemerkt ^ätte (= „^ä) ^ätte i^n nict)t bemerft!"

^. teuer), (^v bat fie, tljm aufrtdjttg ju fagen, ob Ijier ern üartgel
fet, unb rote htm abjuljelfen märe (=-„2Sie märe bem ob^u^elfen?"
^. g. 90?e^er). Jrt; meinte, tljr tjättet bas ^erj auf htm rechten
Ärk („|)ättet i^r eS bocf)!" Ä^ g. a«e^er). OBs Ifteg fdirr^lidj, baB
<25efdjäft ginge ein („2öenn bie Q3et)auptung ma^r märe, ginge eS ein'').

Als fie aufgefüljrt mürben, moUte man midj tjerftdjem, bag idj ntdjt
unglürklidj bartn raäre (^effing in einem ©rief), ßerebe hid^ tdr

njär' ein HPaifenkinb (Don Darios). 35gt. auc^ (448): ütr «reibet
er, er läge krank (^icc).

UmQe!ef)rt ftef)t öieUeic^t öereinaelt baS «ßräfenä in fJöUcn, too ber an ftd^
oltetn äu erttjartenbe toniunttiö beä ^röterihimg ntd^t beutlic^ genug fd^tcne, wie
ettüQ in ben SSergletcöfö^en Der ^Dage Äeubelftng fdllng pt^ Dor bie Ättm, al»
Wage er fidl an (für klagte, S. g. SKeijer), Iljr kaltes Äntlt^ renog fxüj jum
i9ol)n, al9 belattjc ftß eine mtgeljeure ©ummijelt S)oc& öqI. auA unter I b.

b) mc^anmc^.
^ie ^cfd)id)te Der 3fitenfoIge (consecutio temporum).
448. (Sang Der entmlrfiung. SBelt^e tjon ben öor^onbenen toniunftiü-

formen in einem 9?ebenfa|e onäutoenben fei, !ann im oögemeinen abhängen oon
bem acitlid^en SBer^öItniä, in bem bie ^anblung beä «ßebenfo^eg gu ber be«
|)auptfQ§eg fte^t, unb öon ber Beitform beä ^ouptfo^eg. Qu ber ölteren 3eit,
too nur attjei Äonjunftiöformen ju ©ebotc ftanben, eine ©egenmartäform unb eine
«ergangenf)eitgform, tourbe bie gleid^geitige ober nad^folgenbe 9?e6en^onbIunö
burc^ t>k ©egenmartöform Beacid^net nod^ einem tjräfentifc^en ^ouptfofe unb burd^
bie SSergangen^eitöform nac^ einem |)röteritaIen^auDtfo^; bie öor^ergegaitgene
^ebenfjanblung lourbe o^ne »iücffic^t ouf bie 3eit»ortform beä §ouptfo^eä regel-
mSfetg burd^ bie SSergongen^eitgform beaeitönet, unb ebenfo bie in ber ©egenttort
noc^f ort bouernbefaftcbenfo regelmäßig burc^ bie ©egennjortöform: o6b. habet
ir hiar wa?, tha? man 6??an megi „^obt i^r i)'m ettooä, ba8 mon effen
fönnte'' (Lotion); siu wänta, thei? th6r gartfiri wäri ,,fie toö^nte, bo§ eS ber
©örtner möre" (Dtfr.); dgr kuning bat, gr quämi „ber Ä6ntg bot, er möchte
fommen" (Otfr.): m^b. ich wirde werder, danne loh si (i^n).); diu ob im
solden brennen, unz man in begrüebe ((Srec); — o^b. I6san wir, da? fuori
d6r heilant fartmuodi „lefen mir, bofe gefalzten fei ber ^eilonb fo^rtmübe";
m{)b. ir sult geliche jehen, in slüegen schächsßre (9Zib.); — o^b. ih gihorta
sagan, da? rinne ein wa??er „x6) ^rte fagen, baß ein SSaffer rinne"; mf}h,
dannoch seite si mir dähi, da? min düme ein vinger si (SBcIter).

SBemerfenömert ift ober, boß eine nur aI8 unmöglich ober untoo^r-
fd^einlic^ gebadete ^onblung anä^ olg öergangcn gilt: o^. nist man nihein.



3ltitn]a^. 4^7

tha? saman al irsageti „eä ijt fein SKonn, ber boä aUtS gufamnten ouSfagcn
rannte (Otfr.); ich ne antwurta, sama so ich toub wäre „id^ antxooctttt
tttc^t, »ic »enn tc^ tonb (gettjcfcn) »öre" (9?otfer); da? enwelle got, da? sich
dir ergaBben zwene degene (mb.). (^0 crflört fid^ too^I au(^ fraget, ob ir
da? iiep waere (mage). 9lu^ n^b. ^öKc (447 II c), tote ßmte bid|, idj Mt' rfn
Walfenktnö (^on J^arlol), Mir melbet er, et läge krank (<ßicc.), ^a6en beg-
»egen öor^ug^roeile bie SWöglic^fcitäform b er Vergangenheit. S)aöon glcid^ »citcreS.

2)tefcg ältefte SSerf)äItniä ^ot ftc^ nun aunäc^ft baburd^ geönbert, bog a«nt
tKuSbrucf ber bergangencn ^onblung feit ber fpöto^b. S^it ^it äufommen-
gefc|ten formen üerioenbet würben: ni helet mih, wie ir firnoman eigit
mih „ber^efilt mir nid^t, wie i^r ntid^ öernommen f)abt" (Otfr.); m^b. g? gibtmm ngve Gäwein, da? er den sige verlorn habe ($^w.).

©eit bzm 16. So^r^unbert tritt eine weitere Sßeronbemng tin: e§ wirb
an^ bie öuBere (5)Iei(^f5rmigfeit ber Bcitformen geftört, bie big^er Bei ber Eingabe
ber glctc^aeitigen ober nod^folgenben ^anblung 9tegel wor. ©0 fe^t Sut^er bie
Gegenwart nad^ einer Vergangenheit: Der Mtnfäj uerkfinötgte, ea fei
a^efu«, ber iljn gefunb gemai^t Ijabe, wie fester tlo^ftocf: QBr falj, er barfe
feinem Ärfjmerj frdj fiberialTen (SKeff.); glitten In feiner iDerfinfternna fab er
bodi, ba^ ber OBwtge fet (ebb.).

Umgefe^rtbrouc^tman aber nod^ eine Vergangenheit nad^ einer ÖJegen*
wort iebenfoaä überaU ha, wo, wie erwähnt, ber Sn^alt ber 3lugjage oB nidbt
wirütd^ be^eic^net werben fott; |o a- V. Suttier: Mb ber iQunb ben Sdjemcn ftehet,
waHnet er, es wäre aut^ iFleifttr (fjabeln); Vettert: Der fdjmale l^aln, ber, fprtiht
ber IHarr, ber wäre feht, nnb ©dritter: üir melbet er aus Ctnj, er löge krank
(<ßicc.). -ßerebe bidj, idj war' ein ^HPaifenkino (®on Äorloig).

449. ©rüttbc ber ^nberung. S)iefer ^ufommenfoa ^ot mannigfache Ur-
foc^en. einmal ift bei einer üergongcnen ^onbrung ber Unterjc^ieb oerfd^winbenb
!(etn, 06 fie oB ob gejdbl offen ongefe^en werben fofl ober olg nod^ in ber ^eit
beä ©prec^enben fortwirfcnb; beg^olb fann noc^ einer Vergangenheit oft
glexd^aeitig eine Gegenwart nnb eine Vergangenheit fielen, ttm in einem Vei-
fpielc wie: ®r fagte [früljer], er wäre bereit, unb ®r fagte, er fei [fe^t] bereit.
@obonn fonntc ober ouc^ ber Unterfc^ieb oerwift^t werben awifc^en ber olä witf-
Iic^ ^ingeftettten 5IuSfage (®r fagt, er fet [ftdjer] bapi geeignet) unb ber olö nur
möglid^ ober gor olä unmöglich ^ingefteüten ((Kr fagt, er wäre [etwa] ^in
geeignet), unb eä fonnte bann nad^ bem äRufter biefer %oppdf}tit, bie aunöc^fl
nur tiinter einem }3röfentifd§en Beitwort (Sinn ^otte, oud^ nod^ einer Vergangen*
^eit bie ©cgenwort neben ber Vergangenheit eintreten (©r meinte, er wäre
geeignet tör meinte, er fei geeignet). ®osu fom bann nod^ ber lautliche
äerfoll ber Beiben f^ormgruppen, htm boburc^ Begegnet würbe, boB man
eben, um nur bie Vebingt^eit ber 2luäfoge überhaupt nod^ ouöbrücfcn ju fönnen,
bic Bciben ©ruppen gegenfeitig für fic^ eintreten lieB (447 II).

Sm allgemeinen ^oben fic^ in ber floffifd^en S^it f^on ungefö^r bic
heutigen Vert)öltmffe ^erouägeBilbet. @o fc^reibl j. V. Scffing: QBr fctjwur,
bog er blefen Srt)tmpf weber leiben könne noi^ woUe (S)romot.). Man foUte
meinen, er woUe einen ©ioblator abrlttjten (Soofoon); ©oet^e: Die iFuri^t ge-
feüte firf) baju, hau tbel mathz nur nodr größer (©gm.). Die iFfi^er beljaup-
teten, ea feien alte Äauen bea tieften (!5ranbea, weU^e ber iSerg mandjmal oua-
werfe (Stol. greife); ©exilier: Da| fialfer iWarlmlllon H. felbft ber ©räfln
oon OBgniont oer/idiern lieg, fte l|obe für bae «eben tljrea (Dcmaljla nl4rt« fu be-
forgen (Slbfott b. >«.). üJorauf «im mit Ijarter, lomtger Stimme geantwortet
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ttjurbe, Dag man Mfn ntr^ »on ^ptm gerufm ^abe (cBb.). ®r Drang ^aaf
in Den iSlf^of, il>ni wnfllldj nnD anfriditlg jn fagen, ob feelne (W>nabe jn tjoffe«

fet (tbh.). Unb ou§ ©rüttbcn ber ^cuHic^feit
ftreibt totcbet ©exilier: Alba

wies r« jnrfixk, tnbcm jcr erhlörte, Dag (Ic in Dem je^igcn iFalU keine iäraft
Ijätten. Unb e§ toet^feln au8 bemfelben ©rwnbc beibe 3ettfonnen mitcinanbcr
af), i. S. hd Scjfing, ®oet^e unb ©d^tflcr: Sagen 5te Dem |Jrtn|en, Dag es mtr
ielD tut, feine ©nabe nli^t anuftjm^n pi können, weti t(ft eben Ijent* eine ^Oer-

bluDung roiljöge, Die meht ganjes ^ifich auemadie ((gm. ®al.); ®r fi^wa^te,
ttrr ijättet itin fiberfüt, er fei euitj keine ^%m frijuIDlg unD walle ntrljta mtt
eudj |u tun Ijaben (m^); löcrridierte. Dag ^Dater unb filelnc watjl feien nnb
no£^ fdjltefen (®oet^c); iFrani non Tübingen lägt eur^ fagen, er ifabt ge^brt,
njte unroürblg man an feinem Ärtjmager bunbbrüditit gemorben fei, rote bte
j^erren uon ^ellbronn allen lOorfdjub täten (®ö^). knbcrfcitS liegt bie blofee
9RögItd^feit öor in bcm weiteren ©b^e ©d^itterg: Seine lÜPütben meint, Utj bannte
Das glelrtje tun am 4Felnbe, unb Das etne mSre mir nat^ leliljter ju uerjel^en
oUt Das anbre (SBott. 2.).

9l6cr eä gibt bod^ ^äUt, bie fid^ nid^t |o Uiä)t fügen, oud^ no^ in bcr
flaffifd^en Bcit, |o 3. 93. Ui ©exilier: Äolange Die ^ödi^e (bemalt In fo Uraf-
baren ^onben fei, wäre es ttinen unmöglli^, et klären fie, brr tlotlon unb Dem
fiöntg mit WailjbruA ?u Dienen (Slbfott ber ißieberl.); Sie entltegen mii^ mit
lelD'gem ®ro(t: ber fiaifer Ijabe Diesmal keine Belt, . » . er roürDe fanp ein-

mal an nng Denken (2:ea). ®oti^ ift Bufünftigeg ia immer unfid^er.

450. ^ic SRunbartctt ^oben übcrtoiegenb (nömlid^ bie nlcbcrbeutfc^nt unb
bie mlttclDcutfdjcn) ben foniunftiü bcg «ßrÖteritumS burd^gcfü^rt: tjelmfirb

|l(b ok en por mal faltig ümklkrn, m tat O^eroädis mall bleroen mir (2fr. 9icuter);

fdjprook man Immer uon'n fieenlrtr un Datte fau fut meere (@egcnb öon aWagbc
bürg); 'f ea bekennt |u marfjen, mär mletje ijätt role fedia Axher, bär bärfte keen»
^oUe bl Strofe (SBeimor); mer maljnt \a glott, mer krledie^ gfdjenkt (SSambcrg);
Da Denkener, Idj bat uf Der iBieljn nar aUtj |tcbe (taifergloutcrn); er färi)t, er
kämt (^eibelberg). dagegen menbet bog Äiemannifj^^Sdjwälilfjic mo^I auä-
fd^Iiefeli^ ben SJonjunftib beö ^räjeng an: 5 Denk merr je^ t fei e rlt^er

^ann (©troBburg); ^et's nbb g'mcint, en QBngel fei fm Sdja^ (©t. ©aßen); fa

fragt er glel, moa b'Ännallefe fei (©tuttgart). 2)ag©tti|rlf(ft=£)ftcrrfld|tf(l|c j(^Iie§t

fic^ teilg bem ©ebict beg ^räjcnä an, teil§ \>im beä «jjrätcritumä: iParnai^t

fei |'®ärmifr^ Im ßrulljoua i^ul raakumma (SBerbcnfeB bei ©ormifd^); t Ijonn

g'moant, aa fprlng mrr'a ^tx} (93oaen); fagft, beee rod („märe") rer^t (oltboQrijd^);

t moan, böabiDÖti'n mearn D öbfl roD (9Jiebcröfterreic^). greilid^ finb bog nur
bie ollgemeinen Umriffc ber SJerteilung. 3m einjelncn reicht f^tn 5. ©. im
Sllcmonttifd^en toeiter olg bi? onbem SSerbcn, öon bcncn im Sllemanni}(^cn,

fi(^er menigften^ in ben ©renjgebieten, ouc^ ber S&oniunftiö bcg Präteritums öor-

fomnit. S)ic ©c^riftfproc^e ^ot fd^Iiefelid^ — offenbar unter bcm ©influffe

ber fübmeftbeutjc^en Siterotur ber ©d^roeiaer unb SBielonbg — jeit ©oct^e
im ^runbc ben Äoniunftiö bcg $räjcn3 burd^gcfü^rt.

r) %k ^erfoncnöerld^iebung.

451. S5?enn jemanb fagt ,34f bin kxrnW^ fo fann ein ßu^örer
ha^ lüeitererjä^Ien in bei; gorm — unb biefe l^at man juerft wo^(

and) allein angenjanbt — : Oh: fagte: „^dj bbx krank". SBie man
biefe Xatfac^e o^ne S^ejie^ung auf bie äRitteitung aber auc^ fo
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krid^tet: dBr tf krank, fo !ann man für bcn 53crtc^t aud^ bic gorm
toä^len: ®r fegt, er t|i krank ober dir fagt, er fet krank. — ^ie
cnod^nte ^tugfage „Sd^ bin franf" fann ein 5Inroefenber hm 9tebenben
in« ©eftc^t toieber^oren in ber ©eftalt: ©n fagfl: „fttr bin krank".
3)a er ben Sn^alt ber SluSfage bem 9lebenben aber in ber gorm
beftötigt Ön bift krank, fo fann er auc§ bie 3)e§auptung o^ne eigene

J^arbung im Sinne beö guerft SfJebenben anc§ mieber^olen in ber gorm
JDtt fagft, bn btpt krank obefauc^ Du fagjl, hn fetpt krank» ^en
SBec^fel in ber SSejie^ung ber brei «ßerfonen, ber rebenben, ber on*
gerebeten unb ber britten, nennt 0. S5e^ag^el ^erfonenöerfd^iebung.
©ie finbet ftatt in SRebenfä^en, bie oon einem SBerbnm beg Sagen«
ober SKeineng abhängen, Kdj \jabt bas ^tdji htqn Reifet im a»nnbc
eine« onbern balb: J)n glaubpt, bn Ijahtfi hau iUet^ bapt, balb: ÜBr
glanbt, er ijabe bas ^edjt baju. ©benfo fönnen j. ö. bie Se^aup*
tungen Du bi|i mein iFetnb unb OBr xft mein ,^einb je nad^ öebürfni«
in jtoei obroeic^enben (^ftalten toiebergegeben merben.

b) SKcrfmalc ber Sufammengc^örlgrelt öelleaig an ©autit-
obet S^cbenfoft, ober oti bciben.

452. 5(ufeer biefen 2J?er!ma(en be« ^Jebenfa^e« — gorm ber
Einleitung, SKobu«, ^erfonenoerfc^iebung — gibt e« aber nod^ »eitere

SWittel, bie bie 3«foininenge^örigfett üou §aupt* unb 9^ebenfa| au«-
brütfen, unb bie beliebig an einem öon beiben ober aud^ an beiben
Xcilen ber ©ruppe angemenbet merben föunen.

es ftnb ha^: bie Sa^ftellung, bie Q3etonung, öcrfnüpfenbe
SBörter unb SBortformen unb bie erfparung.

1. ^ie eatsfteUung. 5)er «T^ebenfa^ fann an fid^ an brei öer*

fd^iebenen Steßen be« ^auptfo^e« ftel)en: oor i^m, nac^ i^m unb
gtoifc^en i^m. ^en üorfjergebenben <£a^ ber QJruppe nennt man
o^ne JRüdffic^t auf feine ©ettung SPorberfa^, ben nac^forgenben

iRadE)fa^: Der ntftjt prt, mn^ följlen. Der ütUQ geljt fo lange
|um ßrunnen, bis er bridjt ®en jmifc^en bie Xeile be« §auptfa^e«
eingefdpbenen S^ebenfa^ nennt man 3n)ifd^cnfa^ ober 8c^altfa$.:
Das flans, has er non feinem ^erroanblen geerbt Ijat, t|l ein

fx^öner ßefi^.

3m allgemeinen ijl bie (ötclliing ber ©S$e frei: ©ag ^on«, baa Ate
gehäuft lioben, gefiel« nrtr amtj. ©aa j^ou» gefiele nrtr ontlj, baa Ate gekauft
^aben. «)aa ^änsdien nlxt|t lernt, lernt 4ÖanB ntmrner : iöona lernt nimmer,
xoaa ^änad)en nlitit lernt : ^ana Ijot, roaa er fung ntttit gelernt ^at, fpäter ntr^t

me^ lernen Wnnen. «Denn Utj anf mein blaljerlgea Ceben jnrfi*re|je, übertujmmt
mirii ein (Defüljl ber fiefrteblgung : ©In ©efü^l ber iBefriibigung überkommt mtdr,
wenn Ut| anf mein btalyertgea ffeben prürkfelje : üttti fiberkommt, roerai ixtj oiif

mein bta^erigea iüebin jnriukfetje, ein ©efü^l ber iSefrtebignng.

27*
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3nt emacltten frcili(^ i^ manä^eä fcfl flcrcgclt. ©o »irb ein Stttrtöutfa^
roum öor feinem ^uQtf)bnQtn ©uB|latttiö fielen, toenn c§ oud^ «uöna^men gibt:
©er ba fielet, ber iWomi, ben kenne trij ont^. öle baa Bä^mttt gefdjaffm, ble
JOolmenicft brtdrt an (®etbcl). ®o(^ t|i außer^att ber bi(^teri|(^en Sflebc bcr
92ebcnfa& bann too^I el^er leitenbe« olS ob^ängigeä Öilicb. ©in foninnftionaler
Safe bagcgcn tritt in bcr ©d^riftfprat^ feiten gleich hinter taS ©ubjeft ober Obieft
be§ §aut)tfa|eS, toenn baä flefticrte ^cittoort nic^t üoronäge^t: ®ta ©efüirl ber
«efrieblgnng, wenn idf alle« fiberbenhe, fiberkommt mii^; QBtnem ÜUenft^en pon
gefunbem iPerflanbe, wenn man t^m ©eff^maA betbrtngen rolU, braniftt
man es nur onaefnanberinre^pn, m irnm t^m etma« nidjt gefallen ^at(^amb. ^r.);
Cte ^entln, fo eine matkere ^an fte bleibt, bleamal tH fle anger iFaffung!
3)afür tfl ba8 um fo üblicher in bcr 2Kunbart: JOer ^ans, wie er mtr^ gfebe hat
ba ^at er gfagt

enbltt^ muB ber Sebingungäfafe, ber bic ©eflaft bc8 fjroge- ober
S8unf(^|o^cö ^at, eigentlich immer »orberfo^ fein: JOaßt es eudf, fo befur^e
ti^ eutli noi^ JqmU, 2)cr glctd^gebilbete einräumungäfa^ bagegen ift nid^t
an btefc 9icgcl gebunben: OBr fc^t feinen iWUien burr^, (unb) mögen ble Äibroierlg-
ketten andj no£^ fo grög fein. Säi tue baa, es komme, was rooUe.

2. ^le ÖetOttUttö. %m (Snbe be§ erftert SleiU ber Gruppe
Qe^t bie ©timme in bie §ö^e, am (Snbe be§ (nid^t fragenben)
legten in bie Xtefe (292). ®ie ganje ©ruppe fte^t otfo unter einer
etn^eitlicöcn Betonung; habä ift gleichgültig, o6 ber ^auptfo^ Dörfer-
gel^t ober ber 9^ebenfa|: (Sk ruft mtr^ (/), roenn ilrr fertig feii (\).
iöenn tlrr fertig feii (y), rup er mid| (\),

3. 2)le S^eDeututtö öerfnupfenöer SBorter un^ SBortformen.
^ie Äorretatltitt. ©g wirb aber auc§ oft ber Sn^ott beö einen
©ofeeg ober ber eineö ©liebet beg einen @a|eg in bem
anbern burd^ ein öerfnüpfenbeS Pronomen ober 5lbüerb
toieber aufgenommen ober üortoeggenommen. ©e^r mic^tig

finb in biefer |)inftc^t einige SSörterpaare, bie fid^ in ber öebeutung
unb meift auc§ in ber $?orm aufeinanber be^ie^en, bie fogenannten
Äorrelatiüo, atfo ^aore tote: wer : ber, mo : ba, mte : fo,
wenn : bann, je : befto. Stber au^ anbere SBörter unb SBortformen
fommcn hahd in 53etradöt: üan mu§ es ein ®lüdi nennen, ha^ er
fo baoon gekommen i|l WDag man münfdjt, bas glaubt man gem. 3r^
njuubere mu^ baruber, ba| er mr^ fdjretbt tiPenn t^r es roünfdjt,
marf^en mir mri Seltbem man eine iFeuerme^ etngertdjtet Ijat,

fittb hk ßranbe in unferem ©orfe nidjt meijr bebeutenb geroefen.
maß er gut kann, kamt Uj no4r beffen ©er kranke i|t fo
ft^madj, ha^ er nir^ gelten kann.

Sm na^gcftcllten öaujjtfa^ Tinb bcfonberö bann, ba unb fo UlkU,
unb itoar §au})tfäc^Iid^, toenn ber 92cbenfofe cttoaö begrünbct, bebingt ober
einröumt, aber au(^ fon^ in gctoiffcn gcUcn: Wenn l^r not^ lange roartet,
bann oerfäamt t^ Ifen Bog. Als tii erroarkte, t>a max es fthon keUcr ®ag.
Wenn bn mfrleben bl^, fo nmj| tdy es om^ fein. )0as bos betriffl, fo meine ti^.
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man ^5tte anberg rerfatprett roüen. lOas fibtfgen» Me ©ranfamhetten betrlffl, fo

loei^ ixt) heinB granramfre ^ligion als Un fialoinismns {&. %. ^tnn). Inbrnt

tili baaienige mnfljere, waa idi auf »«Incm WPfge gefammelt, fo finD« Idj gar
»iete» (Ooet^e). Cfa banerte nWit lange, fo regnete an,

eg ift ganj baäjclbe, wie »cnn bie Umgonggjprac^e nnb bie SWnnbort fc^on

einjclne ©ofegliebcr mit ba, bann nnb \o toiebcr onfnimmt: 3n iFranbrd4j,

ba t^ baa ganj anbtrs. Äad) 14 tKogen, bann fragen Ate wleber einmal nai^.

®ljne Obelb nnb hranli, fo ham er jnrä*. 60 Reifet c3 ond^ fci^on m^b.: an
einem friunde min, dgn besten, dßn ich ie gewan, dfi habet ir mich
beswBBret an. Ärofels ors, hie? Volatin, da üf sa? ör al zehant. an d§m
dritten morgen, dö kom Wate, äne mS^en schoene, so was ir edel lip.

ebenjo Reifet t§ bei Sut^cr: llber ein hleinea, fo werbet l^r mli^ nii^t fe^en.

4. ^ie ©rHiarung. (Snblic^ mx\> oft auc^ auf einen öor^cr*

gel^enben ober folgenben ©egriff gtoar ©egug genommen, biefcr

aber nic^t me^r genannt, fonbern erfpart: ßelyelft endj, wie

tl|r hömrt, Wzt ntrtjt orbßttcn lutü, mnf, Alles tpt, rale es foU.

II)jo anbre tarnen, kann audj meiner |lel|Ti (^icc).

453. OircnstöÖe. Oft get)t bie erlparnng, bcjonbcrö in ber neueren ^Bpxaä^c,

fo »eit, bafe mon oft gweifeln mu§, ob überhaupt no(^ ein ißebenfo^ t)orlieflt unb
nid)t bielme^r nur ein @a|teil: ^en 2. iUär| beftteg ii^ ben )0efno, obgleidj
bet trübem unb umroölhtem ©ipfel (®oet^e). ®lne neue Ättiroierlgkett er-

^ob Äe. Ma\sfi&t bei ber ^Formulierung bea fialfertttela, Inbem er, wenn fi^on
ftalfer, Äalfer non Deutfdilanb !|el^n rooUte (89i3morcf). (Drof ÄlamarrH ober

Ijat ea baljin gebradjt, baß ®ner iWajeflät ebelfte ilDorte bem eignen Äanbe gegen-

über, roell nttt)t geglaubt, njfccfeungaloa nerliallten (99ett)mann*|>oanjeg bei

SSiömorcf). das JDerbot ber freien ßeroegung an ber eigenen iWeereabfi^e mor
für eine iWartit rote tJußlanb auf bie ©auer unerträgUdj, roell bemütlgenb
(S3i8mar(f). ©a^ er fn ben Sl^ungen, wenn bel)uf« ber Äbplmmung ans
l)tm lelr^ten ^rtilummer geroerlit, ju fagcn pflegte (SiSniard). ©aa ftab

boilj mlUhnrliriie Jlnberungen, aua maa für einem öftrunbe aux^ Immer.
Wogegen toirb man ^eutc mond^eä fidler nid^t metjr l^ier^erjieben, moä frül^er

oud^ ^ter^er geftettt lourbe, nömli^ @äic tote Sein ^ut Ip non berfelben iForbe

»le mein :An|ug.

lY. ^cr jtttti ^an^tfii^ erftorrtc 9le6ettfo^.

454. SSie §auptfö^e oft aUmö^lic^ ju ^^eben^ö^en getoorben

ftnb (436), fo ift umgefetjrt auc^ feit mittel^oc^ueutfc^er Q^it manchmal
ein fettiger,mit einer unterorbnenben^onjunftion eingeleiteter SR ebenfa^
toieber §auptfo^ getoorben. S)ann ttnrb ein (ga^gebilbe, \>a^ ur*

fprünglid) üU ^gönjung eine§ anbern (Ea^eö gebadet unb gebraucht

tourbe {^dj mnnfrijtc, Jbag er käme, Sdj roeig niit|t, ob tdj has
tun foU. Jldj njöre frolj, menn.er ftörbe) eben für fic§ aua*

gefpro^en (Dag er käme! ®b tdj has ttm foll? Demt er ftürbel).

^ber bie Sormeigen^eiten, bie eg im ©runbe aU unfelbftänbig be*

geic^neten, befonberg bie einleitenbe Äonjunftion, bie e§ mit einem

anbern ©a| terfnüpfen foOte, finb tro^bem geblieben: bie gorm ift

erftarrt, unb ba§ überflüffige SBeimerf tt)irb gar nic^t me^r gefüllt.



422 ©o^Ie^re.

S)erarttgc ©ojc^ebilbe Bejctd^nen l^cute öorncl^mac^
1. einen Sßunfc^: ©ag er hodj ba\h käme! (S) iag f« ewig

öröneit bliebe, hk fAi'onz Bett bjer ittiigen £tebe! IDentt iA ibas
tmr toögtel

2. einen (betounbernben, erftaunten ober ärgerUd^en) STuäl*

ruf: J)ag ®ott erbarme! Dag idr bett üenft^en immer mteber
feljen mnf ! Die halt e« Ijente ift! Was er nidjt alles meig! (301);
HPa« ber Htmge hodj fd(rrt! ($erm. u. ^or.).

3. Hber aud^ grogen fommen fo öor, getod^nlid^e unb rl^etori«

fc^e: ®b ifl; nixtyt befler nmkeljre? ®b er fidir nirtjt irrt? HPer
has wo\}[ getan ^at? ^tefe gorm ber grage ift bemerfen^toertenüetfe

fe§r üblich in bem golle, too eine öorl^er in ber ^auptfa^form ge*
ftellte grage nic^t öerftanben toorben ift unb toieber^olt »erben mu§:
(fiommt er? — Die? —) ©b er kommt? {mtt ^at bag ab-
gegeben? -- Da«? —) Der bas abgegeben Ijat?

Oft bitbet eine fold^e grage aber auc^ einen erftaunten HuSruf
unb bilbet ben Übergong ju ben unter 2 gegebenen göHen: (fiennen
Ate btefen ÜUnfr^en?) — m tir tljn kenne!



Sßörter* unb Sodjenöerseidöm^

(S)ic Säulen bebauten bic ©citcn, & jäl^It ofö o + c.)

I. SBörteröeräetd^ntS.

Slot 62, 133.

ah 166, 374.

ab ber SBcibc 374.

§lbenb 29.

abenbg 100.

Srbentcuet 20, 67.

aber 164, 166, 390.
abcrHug 162.

abcrtüi^ 144.

Slbgang 128.

5lbgott 144.

ab^olb 162.

ahp\atten 177.

Slbfafe 6, 125.

mbfc^icbS 210.

abfe^bar 151.

mt 20.

9lbtct 135.

abtrünnig 339.
ad) 134.

«d^fcl 41.

«d^t 60, 78.

Otiten für 360.

o^tgcben 111, 120, 173,
178.

»(f) u. 28e^ 140.

arfern 169.

5lbelung 51.

Slbler 133.

Slbmtral 209.

mnotat 20.

öcf)aen 170.

ftbnlit^ 338.

öWic^ 107.

fingftigcn 175.

äu|cre 159.

Slfterroeig^cit 143.

9Igio 21.

(cä) o^nt 356.

all 147, 224, 331.
aU' 94, 167.

allebem 224.

allein 167.

aüeintg 226.

alten Srnftcä 359.

allenfolt^ 225, 359.

oUentlialben 356.

atlererfte 161.

Qllerl^anb 323.

allerlei 153, 323.

allerliebil 161.

alterorten 165, 358.

atlermege 165.

atteaeit 354.

ollmä^tid) 161.

atlgu 167.

Stirn 84, 188.

Sltpen 188.

als 41, 327, 333,337,362,
378, 399.

at§(o)balb 167.

algbann 167.

alg bai^ 414.

als ob 408.

alt 339.

Satar 95.

SUtbreifac^ 93.

alten 173.

altem 169, 175.

am 69, 163.

Slmerifafalirt 118.

Simmann 85.

am jd^önjten 167.

Stmt 84.

StmtSbeair! 120.

an 59, 342, 361, 373.

anber 342.

anberä 67, 367.

anerbieten 169.

anerlenncn 172.

anfangt 358, 375.

angemeffen 339.

angeneljm 339.

angcfid^tS 375.

anfangen 355.

anbeimftelten 172.

anftagen 356, 358.

Slnri(^te 133.

anfidötig 340.

anftönbig 339.

anstatt 164, 190, 370^
403.

Stntioort 128.

antworten 93, 174.

Stnmatt 130.

Slppennjcier 132.

Stp^o 131.

Slrbeiten 205.

Slrbeitäto^n 220.

Slrfel 62.

argh)öf)nen 169.

Strgttjo^n 71.

Strmee 21.

armcSbid 339.

Slrmefünberglodc 118»

Slrtitterie 95.

Slrgt 20.

Slttacfe 21.

Slttribut 209.

a^en 243.

9lu! 284, 285, 298.

auc^ 166, 383, 388.

Slue 66, 134.

^uf 294, 342, 361, 373.

auf baH 400.

Stuffaf)rt 128.

Slufgabe 66.

aufiaud)äcn 181.

aufä bcfte 167.

aufs ©eratenjo^l 172.

auftifc^en 172.

auf weiteres 167.

aufwiegeln 180.

Stugc 216.

au^ 69, 166, 374.

(fid)) au§ bem ©taube
(madien) 360,

auSgeljen 355.

ausmergeln 169, 180,

200.

aus fein 38.
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auSer 374; ^bent 382.
oulcrod^tlaffen 173.
ttulcrl^olb 375.

aufer £onbe§ 371.
ouämärtig 159.

ouShJcnbig 159.

auggiefien 6.

2l£t 86.

^adi 12, 82, 214, 215.
Sßad^ftclae 133.

badfen 249.

95QcfmerI 142.

SSob 77.

iabtn 345.

baben ge^cn 350, 353.
SBobenfcr 115.

md 130.

SBäctcr* u. SKelbcrei 118.
93ä(ferci 116.

boff^en 170.

bänbigen 175.

batinen 168.

balb 290.

bolbig 159.

S3aKen '214, 215.
«olfon 95.

^anb 50, 203, 204.
SSanfcrott 21.

bar 111, 155, 156, 157,
340.

'bat 339. ^
barfufe 152.

"^

bag 56.

Sßataitton 21.

^Batterie 21.

5Bouer 134, 187.

83auer§Tnann 109.
S3aum 46, 66.

S3aum(e)§ 42, 65, 210.
baumlang 161.

S5aunf(f)eibtigmug 115.

bcaugcnfä^einigen 170.
»cbra 132.

bcbod^cn T75.

bebarf)t 155.

bebacf)tfam 157.

bebürftig 340.

beeibigcn 175.

beenbigcn 119.

93ect§ 38, 45.

bcfotiren 108.

befehlen 232, 238, 242,
245, 277.

S9cfc()Iötiaber 119.

bcfejHgen 170.

bcfinbfid^ 7, 273.
beföhle 255.

befreien 170, 176.
befugt 152.

»efunb 93.

htqaht 175.

begann*bcgonbe 248.
begegnen 356.

begeben 183.

»egel^r 137.

begehren 357.
beginnen 248.
SSegteit 137.

begnabigen 170.

beiienbe 56, 101, 153,
154.

93ef)örbc 61.

bei 374.

beibe 225.

bei ^of 332.
S3ein 33.

beifpielänjeifc 120.
beiftet)en 355.

beiden 236.

befannt 339.

benommen 249.
belommen 271.
belegen 183.

beleibt 170, 175.
beliebt 170, 175.
bellen 38, 266.
benad)bort 339.

benamfen 169.

S3enbcl 143.

93enno 131.

beobad^ten 170.

beraten 175.

bcrebt 175.

93ereid^ 187.

bereicfiern 176.
bereits 67.

bergauf 119.

93erg(e§)Iuft 120.

Serggeift 38.

berichten 356.

S3erlincr gcitung 323.
SSerliniämuä 115.
iBern (SSerona) 95.

berften 237, 238.
S3erta 220.

befd^eiben 154, 155, 278.
beirf)Iagnal)mcn 169,

be|d)tt>eren 170.

befe^en 170.

befeitigen 170.

93efen 212.

beffer 45, 176; ton bef-
ferer ?famüic 107.

beftoncn 243.

befteigen 179, 183, 345,
beftreiten J70.
betagt 170, 175.

betrad^tet merben 362.
betreffenb 277, 376.
betreffs 359, 376.
(baäun§) betroffene (Un-

glücf 276.

53ett 212, 216.
S3ettelei 138.

«ettelleute 130.

SSettelmann 104.
betteln 169, 182.
beut 55, 243.

beööüern 175.

beöor 297.

beioalbet 157.

betocgen 281.
belogen 281, 278.
benjuBt 339.

S5icfel 134.

bieten 55, 250, 260.
hilb\am 155, 359.

bi«igertoeife 11, 359.
biUigfte greife 107.
bin 74, 259, 260, 310.
binben 50, 52, 114, 236,

241, 258.

binnen 68, 374.
bis 41, 42, 374; biS an

ba§ enbe 371.
(ein)biBc^cn 166.

bift 28.

bitte 103, 167, 310.
bitten 56, 111, 237, 238,

242, 245.
bitter 154.

.

S3Iöttrf)en 57.

blanf 114, 152, 154.

blafen 53.

«iatt 6.

83Iattem 60, 188.
blau 42; {ba^) mau 100.
blaut 104.

bledf)ern 123.

bleiben 236, 254, 255,
347, 348.

(unfcreS) S3Ieiben8 301,
322. J

(tu, öer-)blei(^en 280.

»life 84, 212.

bli^jc^ncU 161.
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Mol 177.

btofefuB 123.

95Iüt)cn 108.

S3Iutniil 115.

(in) «lütc (fielen) 360.

bfutjung 161.

Wuttot 161.

btadjte 60.

bräd)te 243, 260.

bräunen 169.

SStdutiflam 130.

btonbmarlcn 169.

branbid)a^cn 169.

braten 282.

braud)en 267, 369.

iBred)eifen 120.

brennen 245, 252, 278.
«rctt 59.

bringen 79,244,248,252,
256, 260, 282, 366.

«rucf 132.

btü(f)iö 58.

33ud) 10, 61, 82, 96, 109.

bu(f)ftabieren 170.

«ucbt 135, 252.

bnd 229.

33überei 116.

«ücberei 21, 95.

«ücfUng 140.

S9ürge 130.

Surfte 134.

»üttel 58, 129.

*büttel 132.

«unb 50, 52.

«unbe^rat 112.

«urg mbtd 319, 320.

»urjd) 217.

burfdjifoä 21.

»ufee 53.

buttern 169.

(S:^arIotte 95.

©^affepot 95.

6:t)cf 21.

e^or 10, 187.

a:i)rift 212.

©ourtoijie 21.

19

%a 86, 88, 98, 163, 294,

420, 421.

®0(f| 6, 77.

baüite 57, 60.

bobtoben 370.

bod^te 256.

bämpfcn 182.

batjin 163.

bamit 400.

Dampfer 127.

®anf 114, 167.

(i^) ban!e 114.

%anl fogcn 361.

bann 294.

®appeS 116.

batauf 394.

btttcin 69.

batf 240.

bann 41.

batum 86, 197.

ba^ 10, 191, 406.

ba§, bafe 406.

ba^ 394, 398, 399, 400.
bogu 394.

bcm taufmann fein^au§
7, 329.

benfcn 79, 245, 246,
247, 252, 256, 262.

benn 151, 164, 166, 401.

bennod) 343.

bet 98, 117, 197, 199,
332.

bet ba 151.

beten 193, 197.

betet 193, 196, 197.

betjenige 146, 226, 331.

beto 63, 194, 1C7.

bctacit 166.

beS 197; b. bin iä) ftoft

341.

beggleid^en 382.

beäbalb 195, 390.

beffen 193, 195.

befto 63.

be^toegen 167, 383.

(e§) beud^t 254, 256.

beutfd) 18, 56.

bid)ten 95.

3)id)tetgeba(^tni3ftiftung

118.

^ientetei 122.

^ienft (tun) 104.

bienftbat 339.

Xienflmann 119.

bieS 198.

biefet 98, 100, 191, 197.

bicfet 9(tt 324.

biegfeitS 166, 372, 376.

^ietetid)fen 132.

5)ietlilon 132.

S)iettid) 56.

5S)te^ 131.

bingcn 236, 281.

^mont 21.

bod^ 80, 164.

5)o!tot 209.

bolmctfd^en 174.

®otn 204.

bott 41, 151, 166.

bott^in 294.

%vama 209.

btan 69.

®te(^feln 174.

bteiecfig 163.

bteijt, btcuft 70.

btinnen 69, 116.

2)tittel 61, 62.

btücffcn 169.

bu 88, 98, 196.

bu, ttjeld^et — 146.

bünfen 246, 262 278,
347.

(c§) bünft 366.

bünn 162.

bütfen 228, 233, 244,

263, 254, 255, 256,

261, 266, 268, 279,
280

^ütR)*eim 131.

büflet 61.

^ummctjan 115, 130.

butd) 80, 374.

butdibtingen 171, 173.

butd^fa^ten 183.

butdjgc^enbS 367.

butdiqueten 169.

butd^ä 69.

butd^fid^tig 167.

®utft 79.

^ufecnb 86, 98.

bujen 170.

ebnen 176.

cd)t 60, 79.

edcnfle^ct 119.

ebel 56.

(Sbeling 130, 144.

ct|C 297, 372, 399.

efiet 168.

e^te 210; (in) e^ten
188.

e^tenwctt 380.

(g^tttjütben 188.

m 98, 284, 298.

cibcSftattJit^ 118.

eiet 12.
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eigen 67, 150, 339.

etgcntümKc^ 93.

manb 85.

(fidf)) eüen 42, 345, 353.

eüigen ßaufeä 223.

ein 225, 331.

einanbcr 146, 191.

ctnbleien 172.

einesteils 167, 383.

©infül^rung 119.

eingeben! 340.

@ingeh)eibe 188.

ein:^eimfen 169.

einig 225, 331.

einlaben 248.

eins 67.

einfiebcl 205, 212.

einft 29, 358.

einftimmig 157.

einftmalS 166, 368.

eifern 158.

*el 57, 65, 134, 143.

elenb 6.

eicnticr 109.

elf 160.

eife 220.

eiSflet^ 132.

eitern 188.

empfehlen 85, 238.

©nbe 90.

enbli(i) 290.

Engerling 133.

englif(^ 156.

enf (=„euc^") 192.

entblättert 158.

entblöben 171.

entblößen 171.

entblütien 173.

enterid^ 105.

entfliegen 171.

entfremben 171.

©ntgctt 93.

entgleifen 265.

entheiligen 183.

entfommen 355.

entlaben 106.

entlang 85, 374.

(fid)) entlebigen 357.

entmutigen 106.

entraten 356.

entfrfieib 136.

entfci^lummem 181.

entfc^ulbigcn 171.

cntfe^en 357.

entfprerficnb 376.

entfi)ringen 266.

enttauf(^en 183.

entttjeber 290.

entjmei 85.

eppingen 132.

eppo 131.

er 196.

er (pflid^e Stnrebe) 196.

erbarntenb 277.

erbe 187.

erben 41, 168.

erblaffcn 176.

erblich 41.

erblicfc 108.

erbtüljen 109, 168, 276.

erbofen 176.

erbfe 82.

ereilen 108.

erfal)ren 276.

erfrogen 183, 342.

ergeben 339.

ergeben 69.

ergiebig 152.

ergießen 171.

erglühen 108.

ergö|^en 69.

erweitern 171.

erhoben 278.

erfälten 119.

er!äm^fen 345.

er!altcn 176.

erlangen 173, 180.

erlauben 42, 180.

erlaud^t 155.

erliegen 265,

erlöfdien 237.
ermangeln 256.

ermeffen 171.

ernennen 362.

emtegeit 112.

erquiden 176.

erreid^bar 339.

erröten 181.

erfäufen 182.

erfc^einen 181, 362, 365.

erfc^logen 108.

erfc^raf 245.

erfd)ro(fen 281.

erfc^iueren 176.

erfinnen 108, 183.

erftejen 173.

erfteigen 181

ertönen 181

ertöte 119.

ertrinfen 181.

ertoecfe 116.

ermeifen 362, 366.

erh)ibem 355.

erjbumm 160.

©rgengel 143.

er§gauner 106.

erafd^elm 110, 143.

es 285, 302, 340, 361.
es (= „il)r") 192.

gfcl 20.

effa^ 209.

effen 236, 237, 256, 258,
278, 280.

effig 91.

eftrid^ 187.

etlid)e 225.

etnjaS 147, 150, 191, 364.
cttoaS S^cueS 336.

Araber 22.

föc^eln 169.

föbig 340, 341.

^ä^nörid) 85.

fäl)rt 43, 243, 260.

fäüen 182.

fallen 79.

fa^l 82, 222.

fahren 182, 235, 236,
254

fo^r(e) h)ol|l 68, 172.

f5al)rftu^l 112.

§a^rt 53.

falb 82.

(im) gfall (ha^) 400.

-falls 166.

fanb, fänbe 264.

Orarbe 82.

fafl 55, 99, 164, 166.

fjeber 6.

(einem ben) fje^bel^anb'

\6)v.1) (^intoerfen) 6.

fjeliler 140.

fehlgreifen 173.

feilen 168.

feüfc^en 169.

%tmditbä)tn 111.

feift 72.

gelber 82.

gelb 215.

gelfenS 218.

genfterf(!^eibe 6.

gerge 130, 134.

fem339;(öonbet©tabt)
371.

ferttg lö, 63.

geffel 134.

fcfl 10, 66.
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reuet! 285, 286.

reuet«* unb SBaffet«*

not 112.

tcbct 20.

inbcn 236, 264, 278.

inbtg 70.

Inf 70.

ing 61.

mget§bhi 341.

gfinl 66.

Sftfc^ 45.

^fletl^ 132
fleuc!^ 56.

fleucht 80, 242 243.

fliegen 62,9 6 241,242.
fliele 52, 236
flimmetn 182
ftiftcrn 69.

glofe 50.

glöte, erjle — föielen 6.

ftötift 115.

e 155.

flüffe 45.

flüftctn 69.

flug 125.

(ugd 359.

fötbctn 176.

8fot)ten 56.

§oIto 21.

foltern 71.

^foteHe 92.

§offiIien 209.

gtäulcin 144.

ftagen 248, 261, 282,
349, 361.

jftagct 130.

canle 212.

canffutt 132.

cou 10, 216.

rtaud^en 144.

(unfetet lieben) SJtauen
214.

gtauentjaot 121.

gtauenliebe unb *teben
112.

tJtaucnSperfon 112.

ftei 101, 342.

(fid^) ftei (boben) 366.

gteiljeit 104.

gtcilaffung 118.

ftcüid) 284.

gtcijing 132.

fteffen 68.

Sfteube 137.

(mit) fjfteuben 188.

freuen 176, 358.

(ein) gfteuen 273.

f^tcunbeSftciS 122.

fteunblic^ 338.

fteoentli^ 85.

gftiebe 212.

fticbli(f)et 41.

fjfticbtic^ 131.

§tiebri4 ©(ä^iHet 289,
319.

frieten 76.

f^rit 220.

ftolö 400.

ftomm 71, 154, 226.

gtofl 76.

ftu^ 55, 164. 166.

fJud^S 80.

fübtbat 339.

ffif)Ien 267.

fügten 182.

fjüljtung 104.

gfüHe 55, 138.

fünf 70.

fünfunbjwanäig 93.

füt 55, 190, 360, 361,

368, 374.

fütbaB 166.

fütbet 165.

2rüt unb aSibet 140.

^ütft 10, 66, 129, 216,
217.

?5ütjl-a(Jeicl^«fanjIct 319.

füthja^t 103.

fuggetn 174.

gutt 50, 52.

^uttet 60.

futtetn 119.

gadfen 180.

gäbe 65, 156, 255.

gä^ 83.

gang 162, 154.

©anfebtunte 112.

goten 246, 237.

©attnet 58.

gäten 83.

goffen 83.

©olantetie 21.

(Salopp tciten 354.

©anerbe 68.

@ang 100, 136.

gana 147, 167.

got 56, 82, 83.

©atten 214, 216.

©o^foi^et 118.

ge- (»otfilbe) 279.

©ebätbe 137
gebäten 52.

geben 43, 44, 50, 53, 54,
65, 57, 59, 62, 67, 68,

81, 96, 100, 101, 189,

236, 237, 242, 243,
251, 254, 255, 256,
257, 258, 262, 277,
360, 355, 358.

©ebiet 50, 62.

©ebilbete 131.

©ebitge 57, 70, 92, 101.

©ebiB 128.

©cbot 32, 52.

gebtau(^en 171.

©cbunb 136.

©ebütge 70.

OJcbutt 52.

©cburtStag 120.

®e(f 83.

gebadt 278.

©ebonfe 98.

gebenlen 369.

gebiegen 152, 156, 278.

©ebtängc 128.

©efä^ttc 128.

©efo^t (laufen) 270.

©cfilbe 57.

geftieten 181.

gefüge 154.

gegen 374.

gegenläd)eln 172.

gegenwärtig 339.

©e^äufe 119.

&tf)aU 187.

ge^en 10, 183, 226, 231,

232, 257, 265, 346,

347, 254, 365; (tt)ie)

gebfg 96.

©e^öft 142.

gefjötnt 167.

(3tf}ox]am 272.

®cift 205, 214, 216.

gei^cSatm 341.

®eiftlid)!eit 142.

©elänbe 106.

geläutt 244.

gelangen (aut 2luSgobe)

271.

©elauf 65.

gelb 82.

OJeleiS 68.

geleiten 248.

gclenf 167.

geletnt 276.
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ÖcKcbt 275.
gelingen 265.
gelt 167.

gelten für 360.
OJelüftbc 55.

gentöB 162, 372, 375.
©emetnbe 139.
gcntdd^t 279.
genei^nt 152.

geneigt 339.

©cnetole 209, 221.
genefcn 171, 265.
©enirf 53.

(e8) genügt 68, 352.

QtpfloQtn 281.
©et 60,

gerabc 68.

gerabch)eg§ 358.

®eratfd)aften 143.
geräumig 160.

©eratetoo^t 172.
gerben 81, 82.

gern 154.

©ertrub 48, 131.

qef(^ejen 171, 265.
gefd^etb 70.

gcfc^eut 70.

®efcf)i(j^te 137.

©efd^ledit 56.

gcfd|ntei(^elt 270.
©efd^meibc 51.

gefd^meige 167.

©cfd^mier 70.

gcfcf)rt)ontnten 71.

©efrfjtüorenen 276.
Olefd^tüür 70.

©efcUc 130, 210.
®efc^ 135.

gefe^mäfeig 158.

gefegt 401.

©efinbel 143.

©ejpielc 128.

®c\pxa6) 128.

gcftönbig 340.

gefielen 171.

geftrig 2, 158.

gejunb 162.

©etier 105, 135.

(fic^) gctroucn 171.

©etreibe 82.

getreu 157.

getroft 279.

©eöatter 58, 212; &
jlctjen 348, 351.

©eüattergmann 112.

©ettjäffer 119.

getoa^r 152, 157.
in (Bitoaiix\am nefimen

332.

&etoiö)t 59.

gewinnen 238, 248.
©elüinjt 135.

gen)iffenna|en 116.
gctt)i| 154, 155, 340.
©ehjittcr 57.

gctüö^nen 69, 342.
gcujogen 155.

geh)o5nt 340.

&mblU 69.

gewonnen 71.

genjorben 56, 248.
gib 43.

gibt 245, 250, 251.
gierig 340.

gießen 52, 236.

©ift 57, 59, 78.

gütig 70.

®impti 70, 131.

©ipfel 70.

gipfen 158.

@if(^t 57, 79, 137.

glänjen 174.

ma^ 58.

©kfur 115.

glaube 67, 359.

(be0) ©lauben^ 217.
QU\ä) 68, 338.

gleidien 175, 236.
gteid)cnna|en 190.

mkb 68.

glimmen 237.

©limpf 68.

glifecrn 182.

müd 6.

glürfen 179, 355.

glücftici)crh}eife 103, 167.
©nobe 68; (®uet) @no^
btn 188.

gnaben 355.

©oet^e 220.

©oet^eS ©öfe 315.

©ö^ 131.

©olb 55.

golben 158.

©oäkr 132.

©Ott 45, 59.

©ottcgbicnfl 120.

©otteSglauben 323.
©ottfeibeiunä 131.

grabe 40, 50.

©rabicgung 118.

©rad^t 79.

gräb^ 40.

grämen 176.

graufen 169.

(e8) graut 356.

greifen 61,

©riebä 70.

©riff 127.

(^e) ©rimmfd^en (SRär*
d^en) 10,

grinfen 169, 180.
©robian 21, 116.
grollen 355.

groß — gröfect 79.
(bet) ©ro6e 189, 223.
©roß^ergog 87.

grünen 103.

©rüB ©Ott 305.
©rü^e 134.

©rummet 62.

grunbel)rlid^ 161.

grunboerfe^rt 161.

©runb unb ©oben 111,
186.

gülben 55.

gültig 70, 153.

©Ute 57.

gütig 159.

©ulben 56, 89, 134.

©unbibalb 131.

(au) ©unftcn 188.

gut 44, 108, 162, 223-
224, 339.

(baS) ©ut 128.

gut 5)ing 330.

guten %a^ 222.

guten SBIUenS 331.
guter (SRonb) 223.
gutes äRutä 222, 223,

331.

gut ^eil 222.

gut^eigen 173.

©^mnajium 209.

i
^aar 215.

^abe 32, 133.

^ab unb &ui 111.

^aben 245, 251, 254, 259,
260, 340, 360, 264,266,
267, 269, 365, 369.

tiübt bie eiirc 310.

^ober 201.

iiübU^t 340.

^atfbeil 128.

^äteln 180.
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f>änfcl 144.

f)äug(i)cn 76, 82, 207.

f)äuöletn 57, 202.

-l^aftig 94.

^aflcflolj 130.

^ain 82.

l^olb- 162.

^dbbrubcr 143.

*^a(ben 167.

I^olbet 368, 376.

^aU 90.

I^alten 42, 45, 91.

^aiiemt 112, 116.

^anD 214, 216.

fanbettc 258.

l^anb^abcn 169, 279.

Iiaitflcn 182, 266.

|>on§jörg 319.

|>an§n}ur|l 92, 93.

l^anticren 21.

^orbtmolb 109.

|>afenfu§ 8.

^aüaä) 132.

^nfe 116.

§auc 62.

|)aupttttann 5, 92.

|>ouptfpaB 143.

|)au<jttcü 38.

^aug 4, 12, 43, 45, 46,
101, 114, 119, 201,
209, 215.

l^au^boden 152, 280.

l^aufen 168.

l^ouö^alten 173.

I^oujicrcn 170.

^au§ unb ^of 111.

^cbcn 79.

^crfc 134.

§cer 69.

^ccT(cö)|äuIc 121.

|>cet}(^au 66.

Jefir 60.

|)eibclbcrg 188.

l^cibcnfro^ ICl.

.t)ctbenlärm 143.

l)Ctbnifc^ 67.

^cilanb 130.

l^eitcn 265.
l^citig 65.

Heiligtum 204.
I)cU|am 339.
l^cim 164.

l^cintfc^ren 263.
l^cint 62.

^eina 131.

^eirot 70.

Reißen 53, 236, 266, 278,
347, 348, 349, 380.

fettem 65.

^clb 45, 212.

Helena 21.

Reifen 66, 241, 256, 259,

267, 355, 356.

^ell 6.

^e«cr 134.

^embet 205.

^cnlel 134.

^cnfen 179.

Verberge 69.

^crt 129, 320.

Herrgott 319.

^crrift^ 42, 63.

^tn\ä)a\t 131, löd.

^crrft^en 60, 169.

^er5cn§ 217.

Ijcraog 59, 79, 130, 203,

205, 206, 212.

^effcn-Slaffau 94.

^eucr 62.

§cutat 70.

t)eute 44, 62, 163, 165.

l^eutig 161, 152.

^eutigc§ Slagg 166.

()ie 86.

^teb 52.

^icmit 86.

titer 98, 284, 294.

hierin 370.

t)tcfig 159, 226.

.<&iftt)orn 70.

|>ilbcgunb 131.

|)ilfc 70.

^iltburg 131.

Himbeere 85.

t)in 33, 59, 165.

hinein 41, 372.

^ing 61.

^mrt(^§ 21, 132.

^infd)Ctb 136.

hinten 165, 371.

flinter 166, 371, 373.

hinterlegen 171.

^intcrfofje 130.

^in unb ^er 140.

(ba§ fi(^) $intt)eg|efecn

273
§trtc 67, 66.

i)OÖ) 60, 80, 163, 168,

222, 224, 339.

^oc^anjc^niic^ 161.

^oc^bebeutcnb 161.

Hochgebirge 143.

l^od^rot 110, 161.

Ho(i)fct)uIe 143.

]^od^t>ere^rteftet 163.

^o^Seit 60.

^d^ft 61, 80.

bö(^|lcn8 9.

^ö^ftgeltem 163.

l^öfifti) 58, 66.

^ötic 138.

^ölte 69.

^öücnlärm 127.

^ören 356.

$of 69.

^offatirt 86.

^offtnann bon ^JaUcrS*

leben 321.

(ber) Hoffnung (leben)

359
l^offnunggöoH 120, 167.

l^ofieren 21.

^o^enftaufen 94.

^o^enaollern 93.

^oi^ler unb ^o^tcr 111.

f)oi)n{aä)cn 168, 169.

^olb 66.

^ol|lein 132.

§olä 74.

|>oläung 142.

|)omburg 85.

t)Opfen 169.

^omift 115,

^otel 95.

t)übfd^ 55.

^üftt)orn 70.

f>ügel 79.

^ülfe 70, 256.

füllen 179.

^unbäfott 71.

Hüne 48.

km, ^mo 131.

^ut 46.

idf) 42, 88, 98, 195; id^

Slrmct 334.

*ig 68.

il^ro 63, 194, 197.

il^rjen 170.

im 42, 69.

:5mbiB 85.

immer 62, 60.

immergrün 133.

imftanbe 87.

in 96, 163, 342, 371, 373.

Stibcgriff 143, 170.
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in Be§uö 167.

tnferünfHg 160.

^nbtwnft 143.

mfolgcbcffcn 117.

•irtflen 132.

tnl^ofticten 170.

tn^oIt§rei(^ 157.

inntrijoib 375.

3nn§bru(f 54.

inä (Saffcr) 96.

in^befonbcrc 117.

inägefamt 93, 167.

tn§ reine bringen 173.
injtanb fe^cn 173,

Intrige 21.

irbcn 57, 158.

<^(i) 58.

iffeft

310.

ja 284, 298, 388.

Satoort 112.

Säger 58.

Sogcrintann 109.

jä^ 222.

Sa^r 121.

jahrein jo^rau? 166.

Sa^r^unbert 94.

jouti^äcn 170.

jcbcr 225, 331.

je — bcfto 402, 420.
jegli(f)er 225.

jcmanb 86, 147, 192, 193,
218; jemanb fjrcmbeg
335, 336.

je nad^bem 402.

jener 191, 197.

icnfeit(§) 375.

Seremiabe 116.

je^ig 158.

jefet 2, 86, 163.

fefetjeit 112.

ubelia^r 109.

jünger 68.

Süngling 144, 201.

§ungenä 208.

Sungfer 62.

Sung! 81.

Sung fHolanb 222.

(in) jung (u. alten 3:agcn)
331

Sunfer 62, 222, 33Ö.
äura 20.

3utt)cl 187.

Äoltc 57.

Stampe 122.

Äoifer 20, 46.

Äaijertum 139.

Äaifer.aBiI^eImjlrtt6e 91.

tarn 12, 28, 37, 57, 59.
Äamerab 21.

(id)) fann 228.

!argen 175.

Äorl 50, 52, 220, 221,
332

Äarl ber ©rofec 319, 324.
Äarl§rul)e 132.

Äarpfen 41.

Äajfe 21.

tttttioli! 221.

faum 166.

Äe^Ie 66.

!eirf)en 70.

fcinenfollä 223.

feinen ^erb u.^r(3^e331.
feiner 147.

lennen 57, 243, 245, 252,
278.

Äenntnig 216.

Äerl 52.

ÄerB 21, 208.

ferjengerabc 161.

feud)en 70.

lief ,!auftc* 229.

tiefen 235, 236.

tinb 2, 10, 81, 186, 201.
^rrc 70.

mrfd^e 19, 190.

Äiffen 70.

mtt 70.

^^e 63.

titeln 70.

Bogen 354.

Älauc 66.

Äleinob 209.

Ment 20.

Softer 20.

muft 135.

finabe 65, 216, 217.
fnarren 52.

Ineifen 236.

Inicffen 180.

Änödiel 57, 143.

Änöbel 79.

fnofpen 168.

fnüpfen 175.

Änüttel 134.

fnurren 52.

!o(^en 345.

fömntt 242.

Äönigin*aWutter 319.
(bic) föniglic^ (preu|ifd^e

^Regierung) 332.
Äönig Äarl 289, 318.
(beä) Äönigä SBü^cIm

320.

Äönig§f(j^loB 111.

lönnen 71, 228, 233, 244,
254, 255, 261, 266,
282.

Äofetteric 21.

fomml 10,67,68,98,257,
284, 285, 286, 310.

fommen 238, 242, 261,
271, 275, 288, 346^
354, 360, 365, 369.

Äonrab 131.

Äonto 21.

torb 20.

foften 350, 362, 356.

Iradi .fricgtc* 229.

fraftigen 175.

tragen 7.

fränfeln 180.

franHid^ 107, 160, 161.

traft 166, 376.

franfen 182.

Ära^fufe 128.

Äreigfd)ulrat 89.

{reuest 66.

treujcr 105, 134.

(in bic) Äreu§ (u. JDuet)
111.

tri^eln 169.

frönen 175.

^one 105.

^oppituQ 142.

frumm 222.

Andren 61.

^fer 68.

fü^n 44.

funb 339.

Äunbgabc 137.

funbig 341, 342.

Äunfl 79.

(bie) tunft au reben 332.

tuna 131.

Äurfürft 79.

laben 59.

Sagerifl 115.

Sommer 12.

Sänge 67.
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länger 162; längere Seit
107.

längs 375.

längfl 86, 166.

l&pp\\ä) 166.

läffig 160.

läuten 119.

läutern 68.

lag 59.

ßager 134.

Stamm 201.

Sanb 203, 205.

fionbcgfürfl 101.

SanbeSgrenje 120.

lang 57, 161, 166, 222,
3.38; lange 367.

lang, lang (ift'g ^er) 111.

4ar 132.

lafejl 68.

kB 68.

laffcn 61, 237, 242, 251,

257, 258, 266, 267,
369, 380.

Sajl 59.

fiattic^ 20.

laufen 42, 53, 67, 251,
254, 258, 259, 260,
263, 265, 354.

fiauferei 123.

laut 166, 375.

lautieren 170.

Äcbcmann 128.

leben 347.

Icbenbig 92.

lediaen 170, 180.

lebig 340.

legen 108, 173, 181.

lehren 182, 267, 349, 380.

£cib 10.

fieibeöerben 121.

Ieid)t 339.

ficibtragenben 131.

-lein 57.

leifen Tritts 331.

leiften 350.

lenffam 155.

Sena 84.

iJeopoIb 86.

Serrfje 60.

lerneifrig 120.

leäbor 155.

lefen 45, 81, 250.

Ieud)ten 56, 176.

Scud)ter 110.

leugnen 297.
-Ii(^ 68, 339.

fitd^t 60.

Heb 10, 44, 47, 339;
lieb Änabe 330.

lieben 248, 345.

liebenSmürbig 341.

lieber 168.

lieblid) 42.

Hegen 182, 266.

Sicutenant 21.

Sinbttjurm 109.

linU 67, 190, 367. '

Sippe-®etmoIb 319.

Sift 79.

Sitcr 187.

lobengmert 120.

lobefant 226.

lobpreifen 169.

lobfingcn 169.

Söffet 69.

löfd^en 69.

Söroe 69.

fiötoenja^n 133.

So^e 50, 52.

Sombarb 21.
loö 339, 340.

(bie) „fio§ öon aioni"«'

S5eh)egung 116.

lofen 58.

Sud^ä 203, 206.

fiubmig 61.

Submig ber SSierje^nte

319
Sude *134.

Süberjan 130.

lügen 235.

Sun^j 212.

Sunge 33.

Iutl)erifd^ 10, 95.

Sufe 131.

madien 182, 267, 350,
365; mac^(e)te 247.

aKac^t 78, 204, 252.

9Räbd)en 208, 215.

aßäbeB 21.

9Jiännetcn 144.

SKönner 2, 205.
mäxt 206.

mag 246.

Wlaijb 62.

SRaib 82.

SRailanb 95.

gWalice 21.

man 147, 192, 193, 270,
302.

mand^ 81, 150, 224, 331.
mandicriei 163, 323.
manct)mal 166.

aßanier 20.

3Rann 66, 204, 218j
SKannS genug 322.

mannfiaft 158.

SWannfc^aft 142.

mann^grofe 339.

mannS^od) 341.

3Rannh)eib 130.

mantfd^en 169.

SKaria 21.

SKarie 96.

SKarf(^aII 6, 85.

SRarftaa 85.

«Kafe 53.

mafegebenb 162.

tna|reg(e)Ie 249.

9jeef)I 82.

mehrere 331.

SWeierä 301, 302.

mein 150, 160, 195.

(ber) meinige 160, 226»
(bag) «Keinen 104.

mcinerfeitä 359.

meines SSiffcnS 369.

meinethalben 86.

mein Scbtag 166.

3Reinung 40, 126, 136.

meift 79.

mciftem 168.

«Kelber 82.

mellen 67, 237.

SWenge 138, 311.

3Ren|(f) 56.

2Renfd)enfurd^t 323.

aRenic^I)cit 142.

SReämeriSmuS 115.

aWeffe 20.

meffen 53.

3Keffer 208, 215.

SKefener 95.

SKeter 187.

SKe^er-Sremen 319,
321

SKieber 70.

miä) 67.

müb 222.

milbcrn 176.

3Riniftcrium 33i5marcf

319, 321.

aRinje 70.

mir 28, 84, 193, 194,

196; baSift mir (mein)
355.
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mifea^tc 106, 279.

9)^iBetfoIg 144.

mißgcflttlt 278.

milflönncn 170.

SRifegunil 106.

tniBttaucn 183, 279.

ini|t)ct|lc^cn 170, 279.

mit 42, 374.

SKitgift 136.

mit rnd^tö ©utcrn 335;

mittete 376.

a»ittcrna(^t 111.

HRobc 21
2Robi|Hn 116.

mögen 228, 233, 244,

246, 263, 264, 265,

256, 261, 279, 399.

mögli^ 339.

SRo^n 79.

SKonat 71.

5Konb 71, 188.

(am) 9)tontag, ben etften

321
SKorbilexI 143.

morgen 9.

(ber) morgenbc 159.

morgens 166.

9Röh)e 69.

mudfcn 169.

müht 339.

3Rüßer*f)eB 319.

SMndien 71, 132.

SWünfter 187.

SKünäC 70, 95.

mürbe 82.

muffen 228, 233, 242,
244, 253, 254, 256,

261, 266, 278.

mump^d 62.

SRufeum 209.

mutma|en 168.

SJ^utter 60.

aRuttergotteS 131.

muttctfeelcnanein 161.

H
nac^ 60, 342, 361.

^ad)hat 60, 62, 130.

na(^bem 402.

9lad^tigaa 133.

na6)t^ 190, 360.

nabelfertig 118.

näd^fi 163, 374.
m^e 57.

nähern 176.

ndmlic^ 166, 383, 388.

«ßagel 214, 215.

na^c 163, 339; nal^e am
a:or 371.

S^amen 217.

nomen§ 369, 375.

naml^aft 157.

!RapoIcon 106.

3laxU 82.

(311m) hatten (^aben)
313.

naB 45, 162.

Statur 95.

Sßaumburg 132.

neben 88, 372, 373.
Si^ebenroUe 143.

nebft 86.

nel^men 46, 52, 236, 245,
260, 277, 366.

S«eib 46.

nennen 246, 262, 278,
348, 349, 356, 366.

ne^en 176.

9^eue§ jeid^ncn 315.

^Renting 127.

!Reuf(J^nee 112.

SJeupabt 330.

9libelungcn 92.

ni(^t 322, 368.

9H(fete 79.

nid^t nur— fonbern ouA
382, 388.

m6)tö 147, 192, 359;
nid^tS für ungut 306;
mit niddtä ®utem 335.

gjid^tfein 144.

^d)t§nu^ 131.

niden 179.

nib bem SBoIb 169, 165.

nieber 159.

SiJtebcrbrudmafcfjine 117.

9Jicbertro(i)t 123.

niebrig 168, 160.

niemanb 218; n. anberä
336.

SfJiftel 78.

SJimburg 132.

nimmer 60, 62.

SJimmerioieberfe^en 128.

^nig 187.

niften 169, 174.

5«obe«ng 61.

nod) 80, 343.

SJörblingen 51.

^onnc 71.

«ßotburft 79.

notaüd)tigcn 175.

ißudfer 140.

nü^Ii(^ 339.

nur 382, 390.

ob 165, 374, 399, 406,
407, 411, 421.

Dbad)t geben 102.

ob bem SBalb 374.
oben 66, 371, 372.
Oberarm 330.
obere 159.

obliegen 172.

Dbrigfeit 142.

Dc^ä 66, 210, 217.

Dbem 71, 79.

öffentlid^ 160.

ö^mben 168.

öfe 79, 134.

Cfterrcid^<Ungorn 116.

Dffiaier 21.

Ofimet 71.

o{)ne 71, 187, 374; ohne
ba^ 402, 414.

ol^nebieS 167.

Dpernguder 135.

orbne 67.

Drte — Orter 204, 208.
DrtSOerbanb 120.

Oänabxüd 54.

Oft 131.

oftelbifd^ 156.

Dftem 356.

Dtter 71.

Dtto 131.

V
(ein) ^aar 311.

^ad)t 20, 187.

«Ißalaft 72, 86.

«ßantoffetn 208.

$apiergulben 5.

^apptu^ eberg 319, 321.

$atabe 21.

^ojrf)a 22.

^aftor 209.

^aui 21.

^ein 20, 37, 77.

$eter 21.

^fafj 72.

$fau 20.

Pfefferminz 70.

Pfenning 83.

$ftngiien 356.

$fingflfonntag 94.

^firjid^ 20.
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^flajiet 20.

Pflegen 249, 281.

^\ii6)t 137.

pfropfen 95.

^funb 74, 90, 91.

(ctncS) «Pfunb§ gici^
321.

Ws 70.

^ijtoi 21.

Fladen 179.

t)tatfc6cm 169.

ijlutnpfen 169.

^tanoer 110.

$rct§ 20.

ptci\en 236.

IIJreuBcn 132.

$rcu|cn§ gricbrid^ 323.

$ricfter 20.

»$rina'®cma^I 111, 319.

$rinatcgcnt 321.

$rofura 21.

topftet 136.

^rojcfe 20.

n
quängcln 180.

quo!en— quatfdicn 180.

<iualincn 174.

(bic) Duatgc 188.

Clucrffübct 56.

qucJlcn 237, 241, 281.
quic!p.n — quietfrficn

169, 180.

<iuitt 339, 340, 341.

fRa6)t 61.

tabebred^en 169.

mabolfääca 95.

rochen 249, 282.

ränbern 175.

mön!c 188.

aUdtfcI 63.

^äubcrleS fpicicn 354.
Sta^c 79.

!Ra^)pc 66, 89, 212.
rajrf) rafc^ 11.

mfctct 21.

mat 136.

mat{)au§ 120, 121.

SRoud)rocr! 80.

IRcd)bauet 62.

rcd)nen 226, 257, 259,
262, 282.

(bic) SRed)tc 134.

eütterlin, Iiic bcutfdbc

tec^tö 165.

SRebe 66.

rcbcn 247, 253, 263.
Sdcbncr 332.

8?cfcrctibar 221.

Reibet 110.

SRctd^gtag 210.

reifen 175.

fRcißcn 79.

Skinecfe 82.

reineä ^ergcnS 357.
8?eijc 40.

reiten 236, 239, 249,

255, 258, 266, 272,
277.

SÜciter 70, 130.

reigcn 41.

Sietsung 101.

rennen 179, 242, 243,

245, 252, 255, 256,
278

mtpuiXil 221.

retten 38, 253, 257, 258.

mettit^ 19.

fRtuäßn 92.

reuen 249; mid^ reut
352.

iRcuter 70.

^Reutlingen 130.

9Hege 79.

JRiefenarbeit 143.

JRieiengebuIb 143.

aiiefenfroft 110.

ring§ 358.

rinnen 50, 52, 238, 239,

241, 255, 277.

mitter 214, 215.

rittlings 167.

m^ 137.

Siobinfonabe 116.

möijtid^t 105, 142.

msitin rot 333.

röten 169.

rötlirfj 107, 161.

rötlid)t 162.

3flotgerber 116, 118.

diaiff OieutI)) 132.

mompp(i)cn 131.

atubolf 61.

JRübiger 63.

(fid)) rühmen 363.

rümpfen 70, 249.

müfte 53.

rütteln 182.

rufen 52, 237, 248, 250,

352, 278.

©4)radbc bcr ©cgcnroart

8hme 48.

afhtobi 144.

rutfd^en 169.

©aorbrütfen 94.

©oat 137.

\aä)i 79.

<Bad 20.

fangen 182, 237, 277.
founien 68.

foge 32; f. unb fd^rcibc

310.

*fQl 187.

folben 176.

©ülon 21.

©ammclfurium 115.

©ang 201.

fatt 339, 340, 341.

6a^ 115.

faufen 237, 242, 277.

fangen 52, 237.

©auregurfen(äeit) 93.

©d^ad^tet 216.

fd^obe 153, 154.

©c^aben 217.

fc^äbigcn 175.

fd^offen 91, 237, 242,
257, 281, 350.

©d^affnei 135.

©cftale 66.

©d^anbe 137.

©dfjattcn 68.

©dEjau 113, 137.

©d)oufeI 134.

©djcibe 5.

fi^etben 51..

fd^einen 7.

frf)eint^S 167.

fd)ellen 249.

©d}elm 205.

fcfielte 260.

©dbcnf 66.

fd^epp 51.

fd)ercn — fdf)icrt 237,
242, 250.

©d^üane 21.

©d)i«er§ SSerfe 324.

©djinbclbebac^ung 118.

<Bä)ia6)t 59, 252.

fd)Iafen 346.

fd^Iogen 59, 242; fid^

fd)I. 345.

©d)iag(cn) 98, 108.

©d)lappä 129.

fd^lau(e)|l 162.

28
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erlaufe 70,

fc^tec^tioeg 166.

©(^Icife 70.

fc^Udjten 57.

teUcfecn 236, 356.

telipfrig 70.

SdjUttcn 58.

©cf)tofe 10; ©c^I. am
SKccr 327.

^lüä)itn 170,

{^lüpfrtg 70.

c^nxä^en 80.

6)maptn 170.

c^meidicln 356.
rfimcljen 237.

©d)tntbt 132.

(bie) ©djmibtin 105,

@*mit 21.

c^nabuUcren 170.

dinceroeife 161.

d^ncibc 79, 245,
©cftncibcr 130.

fcftneibetn 103, 168, 169,
174.

©c^nitt 51.

fdmi^eln 180.

fdinobern 79.

ftfjnüffeln 79.

©tröffe 69.

fd^öpfcn 69, 239.

ft^on 55, 164, 165,

fd}ontc 256.

©c^reden 218,

fcftrcicn 108.

©djreiner 42, 127.

©c^rift 135.

ft^röpfcn 69.

f(^roten 249.

©c^ub 56.

©cöud^orbt 80.

fdiüttcn 42.

©(^ütj(e) 210.

f*ulb(tg) 159, 339, 341,
©(hulc 20.

©d)ultf}eiB 130.

©c^ul^ 62.

©c^ul^e-'2)clt^fd^ 319,
321.

f^upfcn 179.

©cftuftc» 62,

fdjuftem 168.

©(^u6 45.

©djtDoben 132.

©rfjmo^er 79.

©d)n)Qger 79.

©dinjolbc 82.

©d^iuarga 134.

fd^hjarj^meiB^ot 117.
f(l^h)arä*it)ei|*totc gafi-
ncn 332.

|(j^tt)ctftt)ebcln 169.

(ocr*)trf)njcnbcn, (per)-

frf)tt)inben 182.

©djtDcngcl 134.

fd)tt)cr 162, 339.
©d)mcre 98.

©(^ mefterfo^n 102.

fd)tt)iert 250.

fcftmimmen 52, 238. 265.
(mir) fdjtuinbelt 180,
[dimören 237.
©c^roulitot 21.
©d)toi)j 47.

©ed)fer 105.

fed)3ig 85.

©cc 187.

fef)en 11, 80, 242, 256,
257, 267, 279, 366;

(fid)) fe^cn al§ 363.
fc^r 6, 166, 343.

fein 79, 246, 251, 254,
259, 260, 264, 265,
267, 270, 278, 306,
347, 353, 365, 357,
360, 365, 369, 380.

feit 46, 374.

feitcng 166, 376.

-fei 63.

felbbritt 225.

fdber 225, 332.

fclbiger 226.

felbft 86, 161, 166, 225,
383.

fcHger 333.

fenben 243, 252, 278,
356.

©cnbung 110.

©cnne 130.

fe^en 74, 108, 181, 346.
©cud)e 66, 138,

fid) 146, 148, 191, 196,
271, 294, 345, (7,

276); fic^ (ocrtaufcn)

fi(f)er 340.

©id)^rf)cit 125, 138.

fid)tbar 79, 339.

fid)tig 156, 157.

fidem 180, 182.

fic 148, 149, 196.

ficben 47.

jicc^ 50, 56, 164, 257,

ficd^cn 175.

fieben 235, 236.
©iegc 29.

©iegcl 20.

©iegfricb 82.

fingen 33, 52, 236, 241,
259, 262, 263, 264.

finfen 33.

finnen 238.

fintcmd 166.

©ippfd)aft 142.

fi^en 108, 247.

fo 163, 164, 166, 343,
390, 420, 421; fo bai
400. ' ^

©ötbling 127.

fogar 383.

©o6n 71.

foI(^ 90, 145, 330, 331.
foId)ergeftaIt 323.
foUen 228, 241, 253.

261, 266, 267, 268,
279, 280.

©ontntcr 71.

fommcrS 358.

fonber 71, 374,
©onnc 71.

fonft 71, 390.

(onntäglid) 116.

©onntaggftro^^ut 117.
fomotjl — als auö) 382.
foäiifagcn 117.

fparfam 155,

fpat 55.

<Bpa1} 217.

©perber 82.

©pefen 21.

©ptegcl 20.

fpietcn (@eigc) 364.
©pinbcl 86.

fpi» 19.

fpi^finbig 70.

©pattet 134.

fplittetnadt 161,

fpornftreid)8 369.
fpredjen 62, 67, 67, 237,

242, 250.

fptei^cn 70.

©prit^Wott 70.

fpricBcn 70, 249,
©pringen 104.

fpringen 182, 346.

©pringin^fclb 111.

fpri^en 70, 179.

©pri^ct 140.

©proffc 187.



aBöttctüctjctd^ni«. 435

fprü^en 70.

©ptud) 52, 128.

Spruc^roort 70.

Staat 216.

©tobt 10, 102, 114.

ftäbtifc^ 58, 65.

jiärfen 182.

©tättc 10.

©tonbcSrücffidötcn 323.
flanb^aftig 160.

ftanb^dtcn 173.

jlarten 175.

jtatt 201.

jlottfinben 173, 178.

flattge^abt 276.
©taub 50.

©tcg 51, 56.

jlctien 10, 108, 235, 241,
266, 346, 347, 351,
365.

|lef)cnben SJufic« 223,
331, 333.

flcljlcn 52, 242, 250.
©tcigc 51.

jlcigcn 108, 178, 179.
©teilt 10, 19, 40, 46,

207.

©tcintne^ 130.

ftcintcic^ 93, 161.

©tciB 70.

ftcllcn (fic^) 181.

©tcngcl 143.

ftctbcn 55, 238, 241,
242, 245, 255, 262,
347.

ftctig 139, 160.

flet§ 38, 367.

©ticfcl 134.

fHcbcn 52.

©ticfcicttc 115.

(bie) ©ticfcin 208.

©tiftc 204.

flitlfc^tt)cigcnb0 367.
jlinffaul 161.

flocfbumm 106.

ftorfbunfel 161.

©tötenfticb 131.

jlotäiercn 170.

Men 52, 53.

jhacfö 166, 367.

Iheitcn 236, 353.

ßrcucn 46.

ftubictt 276.
(ein) ©tütf (3geg8) 325.

©fiUe 134.

©ünbflut 70.

füglit^ 161.

ftunben («ßräf.) 241.
©turmlaufen 354.
ftuften 179.

fucben 61.

©u(f)t 52.

fungen 251.

©ujct 209.
'« (-eä) 69, 194, 196.

•feig 149.

^abu 22.

2:afcl 20.

Xog 11,28,29,61,201:
tag§ 358.

3:ogeIo^n 122.
3:aler 134.

XaltD^l 132.

taugen 241.

taugUd) 339.

ieü 61, 62, 77, 187,
teüen 174.

203.

teilhaftig 340.
teiB 167.

teiB— teils 164, 383, 384.
teilroeifc 159.

teuer 67, 339.

3:ejtor 21.

3:bron unb «Itar 332.
Xicrlcin 62, 102.

2:intc 20.

3:ifc^, 1, 20, 209, 210,
214, 215.

Xo(i)ttt 216, 217.

3:x)beSflerben 359.

tobfranf 161.

tobunglucHic^ 106.

töten 182.

%on 71.

Xopf 212.

%ox 187.

3U)rf 37.

totfd^Iogen 173.

a;rob reiten 354.

%ta(i)t 137, 252.

träfe 255.

tränte 133.

tränfen 108, 175.

träumen 46.

Xräume, SAaumt 299,
309.

trogen 41, 57, 237, 262.
Sron! 101, 114.

(fic^) trouen 353.

traun 166.

trautig 342.

treffen 28, 236, 237.
treiben 51.

treu 339.

triefen 52.

3:rift 51.

trinfen 52, 55, 101, 108,
119, 236.

3:röbel 69.

Trommel 71.

tropfen 180.

3:roft 52.

2:rottc 52.

tro0 372, 375, 384; tro&
ollebem 224.

tro^bem 167.

trugen 235.

3;rümnier 188.

2;runl 50.

trunfen 155, 276.
3:runfenboIb 104.

(id)) tu 258.

a;ugcnb 137.

tun 235, 258, 350.
3;unirf)tgut 131.

tunlid^ 155.

(unjer) Sun unb Sieibcn
111, 186.

3:urm 90.

Xumier 20.

über 342, 361, 371, 373.
ttberMeibfel 134.

überbrüffig 340.

überfahre 172.

überfahren 173.

übergebe 171.

Überflug 160.

über !uta ober lang 167.
übermo^t 143.

fibermägig 157.

übermannen 169,

Öbermenfc^ 106.

Übermut 143,

übernachten 169,

überfc^reiten 183.

überfecifd^ 152.

überleben 171.

überPoH 160,

um 374.

um§ 96.

um — willen 372, 376.

umzingeln 171.
^^um SU 361. *
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UTt* 94.

«naugfld^Iid^ 94, 156.

UTibefdiobet 167, 376.
Jinb 90, 98, 290, 382,

383, 388; unb bann
384.

Unehre 106.

nnenthjegt 162, 162.

ungearfjtet 376.

ungcgeffcn 276.

«ngcjcuct 108.

*ungcn 132.

Ungcfiünt 187.

Ungunft 126.

«nHug 162.

Unlujl 144.

Unmenge 143.

unfägli(| 165.

nnteön 162.

Unfc^ulb 144.

unten 371.

unter 371, 373.

unterhalten 171.

unterridjtcn 350.

(ftd^) imtcrfte^en 353.
untertänig 339.

Untertan 217.

unterirbifi^ 156.

unterteilen 350.

unterwürfig 163.

unübcrfteigHÄ 339.
Ur 48.

urolt 160; (ber) urolt*

frommen ©itte 331.
tlrbilb 143.

Urfe^be 144.

urgemütlid^ 160.

ttrfroft 143.

Urtel 62.

urteilen 169.

Sanbalen 92.

«ater 19, 28, 46, 69,
90, 101, 212, 332;
SSatem 90.

öaterlänbifcfj 28.

»aterlanb 102, 112, 212.
(fid^) Deränbem 271.
toeratlgemeinem 176.

»erolten 176.

berouSgaben 171.
terbrennen 181.

aSerberben 39.

berberben (öcrbirbt) 249.
Serbien^ 187.

berbient 276.

berebcin 176.

SBerein 29.

berfcinben 176.

»ergeben 42, 266.

bergeffen 367, 369;
(et)r*)öergeffen 276.

öergilbcn 171.

SSergiBmcinnicfit 91.

SScrgnügcn 171, 273.
bergraben 183.

öergröfeern 176.

SJer^altnig 138.

berl^aUe 108.

t)tti)tttli6)tn 176.

ber^o^lcn 249.

berl^üten 297.

»erhungern 108.

(fidi) berlaufen 271.

berftogen 108.

berfotilen 174.

berfünbigen 177.

berlaffen 180.

berlegcn 155, 276.
aSerlieg 52, 79.

berlogcn 155.

SSeriuft 60, 52, 56.

»erlufäg 340.

öermögc 166, 375.

bernageln 176.

SSemunft 62.

beröben 171.

berfcöimpficren 170.

t>erf(!^Iofen 171.

öerjdionen 249.

berft^roben 155.

berfd^menben 182.

berfd^miegen 276.

berfrf)tt)inb.en 265.

berft)ielen 345.

ajcrfprud^ 137.

berftänblic^ 339.

SJcrftecfeB (fpielen) 354.

berftefjc 310.

toerjuc^öiücife 169.

Dertrodt 56, 279.
vertrauen 178.

bertreten 183.

öerurjad^en 171.

üeröoUfommnen 176.

bermalten 108.

öerhjegcn 165, 278.

berweUen 176.

bermittern 181.

bermorren 249.

beratoeifeln 265.

aSettcr 28, 56, 206, 212.
SBetterfc^aft 28.

^ieä)iad) 132, 142.
öiel 69, 162, 250, 331,

354; biete bumme
Scute 377, 382; öiel

Sßefcng (mod^en) 322;
biet SScinS 330.

öier 150, 199.

SSiertcl 62.

bier^e^n 60.

bötlig 58.

(be§) SSogefö 210.
«ogt — S?oit 82.

boH 340, 341; boHct
inp\t\) 333, 366, 368.

bollenben 41, 180.
boUcnU 167.

bollfommen 170.

boUftänbig 162.

boKjie^en 170.

bon 342, 361, 374; bon
(9lft)au(9lft)333;bon
feiten 375.

bor 56, 163, 164, 373;
bor allem 167; bor
alters 374; borg 69.

borber 159.

bor^anbcn 153, 164, 165.
borUebncI)men 368.
bormärälid) 116, 118.
SSormunb 130.

SSorftanb 136.

SBortcl 62.

borh)ört§ 67.

SBodöe ftel^en 361.

SBad^oIbcr 92.

(3«i6)mar&§ 136.

SBadb^ftreic^^öIaer 5.

aSogen 7.

hjogen 79, 250.

toasten 45, 362.

to&iintn 68.

tbö^renb 369, 376, 399.

hjöbrcnb(b)e§ triegS 166.

SBälber 205, 209.

äBälger 135.

h)drmen 182.

«•mörtg 165.

hJöfferig 157.

h»äjfem 175.

SBaffe 28, 203.

SSagen 134.
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toaütnc^mcn 178.

«Botfc 46, 186,

XBoIb 214, 216.

©oIfif(^ 109.

SBoIfüte 130.

(eS) njoüet 258.

toanbem 268, 266, 278.

IBangc 203.

XBappen 61.

(it^) warb 261.

toaxm maciien 38.

toanitn 198.

toa3 396.

toaftj^cn 178.

toa^ föt ein 163, 164,

169.

loafferarm 168.

too8 tun? 287.

toaS SBunbctg 336.

»eben 280.

«3ccf)fel 66.

«Beder 110.

tocbet — nod^ 383, 388.

tocg 69, 363.

(feiner) SBege (gc^en)

368.

ttegen 189, 190, 361,

372, 376; *ft)egcn 167.

»egge^cn 363.

XßegS (tDo^er bt» SB.) 9.

toe^Hagen 169.

SBeibel 129.

fE&eiH genug 322.

SBei^nac^ten 366.

toeü 383, 384, 400, 406.

-toeU 132.

«jeiknb 86, 166, 366.

*toeilet 132.

-toeife 164, 169, 167,

369.

(i(i|) toeiB 228.

«Betfegott 306.

toeiterö 367.

toelc^ 224, 330.

SBdrf) eine SGSenbung
butrf) eJotteS fjfügung
286 299"*

»Deichet 197, 198, 331.

toenben 67, 262, 278.

toenn 383, 400, 408, 414.

tocnn: bann 420.

«Benn unb Slbct 140.

toet 198, 407.

toei: ber 420.

toetben 266.

toet ba? 306.

toctbcn 109, 180, 230,

234, 238, 241, 246,

248, 261, 266, 267,

268, 264, 267 ff., 269,

274, 280, 347, 348,

366, 367, 360, 366,

369, 380.

toetfen 62.

toert 339, 341.

SBett 69.

toe§ 160, 198.

»ett 164.

toiber 374.

toibetfa^te 171.

toiberlid) 159.

h)iberted^tlid^ 156.

tüie 31, 328, 333, 367,

368, 402, 406.

nne fo 420.

Wie wenn 408.

tüiebex — hJtbet 69.

wiegen 79, 182, 236.

(iö)) Witt 264, 260.

wiüfa^ten 168, 169.

Will fagen 310.

SBintper 62, 86.

SBinbeäeile 66.

SBinb^unb 109.

äBinbäbraut 66.

Wintert 368.

Windig 103.

wir ^eutfd^e(n) 336.

wirlen 70.

«Birtfal 62, 137.

Wirten 174.

Wiffen 41, 42, 236, 261,
366

Wiffentlid^ 166.

wo 31, 399, 420.

wo ba 420.

wo^in bie 9ieife 306.

wol^ltjabenb 277.

wopöblid^ 161.

wo^Iweife 161.

wohnen 266.

Wo^n^aft 164.

SBoIfenböttel 132.

wollen 230, 234, 244,

260, 266, 268, 274,

390.

Womit 198.

SBonne 71.

worben 248, 269, 274.

worgfen 180.

SBorte ~ SBörter 204.

Wünf(!^en 369.

würbe 263, 268.

äBürbe 69.

würbtg 70, 341.

SBüften 70.

SBüflenei 122, 135.

SBuIf 281.

wunbermUb (bei einem
SBirte w.) 222.

wunberfdiön 161.

SBurj 74.

SButad^ 134.

8a^n 74.

aart 162.

3aun 62.

ae^n 10, 79.

(feines) Szi6)tnd (fein)

369, 360.

3eigefinger 120, 128.

jeigen 365.

geilen 79.

Seit 4, 43, 44.

jeit(Ieben3) 166.

Seitung 136.

aerfleif(f)en 171.

aerge^en 266.

Zerwürfnis 138.

jeu(^ — sieben 66, 80,
260, 264.

^geug 142.

aietien 62, 66, 80, 260,
264.

Siel 47, 69.

Siemen 366, 366.

-Jig 149.

Simmer ju bermicten
273.

8U 302, 342, 361, 374,
414.

Buberg 165.

Budit 62.

Juden, Juden 64.

Büge 41.

Bügel 79.

jufolge 376.

aufrieben 163, 341; a«*
friebenftellen 182, 372.

(nic^t) au glauben 155.

augrunbe geljen 360.

augrunbe ri(j^ten 182.

augunften 87, 111, 167.

augutc tjolten 173.

au guter Ce^t 117.

au Raupten 166, 188.
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juüouf 167.

%ü ^auS 165*

auletbc tun 360.
guKcbc 167, 375.

Bunber 134.

au «c(^t (aurcc^t) 167,
360.

8ur Sluffü^rung ge-
langen 271.

gufd)anben (merben) 188.

(fid)) ^ufc^ulben lommen
loffcn 188.

Sufe^cnbä 367.
jutrögUc^ 339.

auüOT 383.

au gSüffet 373.

au SBillcn (fein) 332.
att)or 383.

atoanaig 149.

8^^d 89.

atoed« 359, 375.

8h»eifcI§o^ne 167.

Btt>erg 108, 106.

Stoidel 134.

8tt)iebcl 20.

atoinfem 169.

ah)if(ften 372, 373.
3h»i|l 79.

d»>dlf 68.

(SKl^b. unbcaei(]^net.)

ackes 86.

adelar (a^b,) 62.
'SBTB 12S
-ah(k)i (a^b.) 101, 142.
ähte 60.

als 337.

aiwsere 83.

ambetman 85.
an (o^b.).240.

arebeite 205.
ätem 71.

atomön (a^b.) 168.
•azzen (o^bO 169, 170.

B
bäbes 86.

bant(bandee) n. 50.
bare 50.
ba^ 50.

behelf (al^b.) 129.

besem(e) 212.
bette 212.

be^?eron (a^b.) 176.
biginnu (o^b.) 248.
binde 60.

bir 50.

biut (ol|b.) 55.
biutu {al}b,) 239, 243.
blase 50.

bläs(t) 50.

blint 224.

blitze 212.
bluot 201; bluotes röt

366.

böte 58.

brämber 71.

brähte 60, 244.
brichu {af)b.) 239.
bringan {at)b.) 240, 248.
briutegome 130.
(ein) brünne rotes gol-

des 325, 327.
bruodarscaft (afib.) 129.
büle? 70.

bunt (bundes) m. 50.
buoz; m. 50.
burt 50.

D
dähta (o^b.) 247.
dähte 60.

darf (afjb,) 240, 248.
da? 58.

deck! 128.

denken {ai)b.) 247.
der, diu, da? 191, 194.
des (enmac niht gesin)

302.

diu mine vroide 332.
diz, di?, ditze 197, 198.
drsBhsel 174.

dreskan (of|b.) 239.
dii, driu 199.

dünken (a^b.) 247

E
§banon (a^b.) 176.
ehaft 79.

einsidilo (aiib.) 206.
eneben (dem tische) 372.
entfelhen 86.
enweo 166.

er (a^b.) 194.
er ist mir guot 296.
(der) 6ren hagel 325.
ergetzen 69.

erlouben 64.
erlabt 244.
es 194, 340.

H (a^b.) 310, 194, 340.

P
fähan ia1)b.) 246.
faUan (a^b.) 174.
faru (ot)b.) 239, 243.
feilen (atfb.) 174.
fliugu {aijb.) 239.
friusu {aijb.) 246.
funtan (al^b.) 248.

G
gäbe 50.

gaben 205.
gabirgi (af^b,) 129.
gap-geben 81.

gebe stf. 50.

geben 81, 258, 259.
gebiet 50.

gebot 50.

gel 222, 224.
gelärt 244.
gelenke 153.

geliehen 248.
gelouben 81.
genio n. 50.

gerüefte 79.

gesmide 49.

gester 158.

getregede 82.

gevogelze 129.
gi- (af)b.) 248.
gibe 50.

gibest 53, 56.
gibu (o^b.) 239, 243.
gifräget (a^b.) 248.
gift n. 50.

gimachgt (at^b.) 248.
gimalidi (a^b,) 129.
giu?e 49.

glas 58.

g(e)lit 68.

g(e)näde 68.

golt 56.

got 59.

grabe 60.
grabe m. 60.
grife 49.

grübelen 50.
gruobe 60.

gruonmat 62.

güldin 55, 123.
guot 44.
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(ir) guoten liute 333.
gnpf 70.

guj5 49.

H
hShan (a^b.) 246.
halm 205.

haltu {ai)h,) 240.
(ich) hSn funtan (a^b.)

234.
harte (gerne) 343.
heffu {ai)b.) 239.
heidan {at^b,) 212.
heilec 65.

-heit 139.

hei^ m. n. 60.
hei;e 50.

hei?u (a^b.) 240.
helfe 69.

heUe 69.

helt 211.

her, herre 60.

here-herwer 83.

herisön (af)b.) 169.
herizogo (a^b.) 205.
herta 55.

hinaht 62.

hirat 70.

hirte 212.
hiure 62.

hiute 62.

höoh höher 224.
hövesch 65.

huf 201.

huon 205.

hOs 2, 43, U, 46.

hfisilln (aiib.) 144.

ioh arme(r) 335.
iemer 60.

ieze 86.

-ü (al|b.) 143.

in hove Sigemundes 332.
ir (at)b.) 151
irdin 54, 64, 123.

iser 123, 158.

(§r) ist gifaran (abb.)

234, 236.
(nna) ist (wunders vil)

geaeit 270.

J
ja 296.

(der) järe (ein kint) 360.
jesen 67, 79.
jSst 79.

K
kan 240.
karl m. 50.

(nie wart) keiser (so

riche) 332.
keri 50.

kern 50.

kichen 70.

kindelin 144.

kint 81.

kintbi^e 129.

kiosan {af)b,) 246.
knöpf 49.

knouf 49.

komen 248.
kom 50.

kröp (mnb.) 142.
krump 222.

küele-kuole 367.
küene 44.

künec 47, 71.

(in einer) küneclicher
(hant) 333.

küneginne 64, 65.

künnen 71.

kürre 70.

küssen 70.

küt 70.

(in einer) kurzer stont

lambir {aifb ' 2, 54.

lamp 201
langes ^:

langes lebens w&i 327.
lesan (al)b.) 246.
IcBchen 69.

lewe 69-

üeht 50.

üep 44, 46, 81.

lioböro '162.

liohten 50.

lohe 50.

loufe 50.

loufen 46.

Ibufo {a\ib.) 128.

loufu {af)h.) 240, 243.

H
maohete 247.
mag ia^b.) 240, 248.
m5ge.71.
mäne 71, 86.

(ein) man (guoter) 333.
iuaneo 81.

mSnöt 71.

marc marges 81, 169,
201.

march 85.

mäj^e f. 60.

meistertuom (al^b.) 129.
me; 60.

min(er) selber 196.
mines 195.

minze 70.

mir arme(r)(n) 335.
(ze) mitter miit 111.
mi??e 50.

mtieder 70.

mügen 71.

münech 47, 71.

mürwe 82.

muot 46.

muoter 60.

muog (a^b.) 240, 248.

N
nac (nackes) m. 50.

nächgebür 62, 130.

nagel 205, 211.

name 50.

(dSr) nennet (sich der
ritter r5t) 348.

nerete 247.

niemen nüit 297.
nie mer 62.

niftila (a^b.) 55, 129.

nihtes guotes 326.

nime 60.

-nissa (a^b.) 137, 138.

nunne 47, 71.

na si uns wiUekomen
310.

•ön (a^b.) 168.

ouch 404.

palas 86.

peigari (tt^b.) 205.

pfunt (o^b.) 74.

prlsen 248.

Q
qa§man (affb.) 248.
quenel 85.

quimn {(dib.) 239.

t&ta (al^b.) 240.

rSoh201.
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riche 212.
rifen (af)b.) 175.
rimpfen 70, 249.
rinne 60.

rinnu {af)h.) 239.
ritu (o^b.) 239.
riuwen 46.
rörahi (o^b.) 142.
rucki (o^b.) 212.
rücke 212.
nins m. f. 50.
ruofe 60.

ruofjan (a^b.) 248.

68.

salbön (a^b.) 168.
sano 81.

(der) sanges meiater 296.
sano 205.
satel 205.
scaffin {af)b.) 135.
-scaft (a^b.) 139.
scal {Qi)b.) 240.
scglte 129.

scepfen (a^.) 248.
Schalk 206.
schellen 241.
schglme 205.
schepfen 69.

schoene-schöne 367.
(ein) 8choene(?) wip 333.
BchnochsütaBre 62.
schuochworhte 80.
scrinaere 129.
sendu (a^b.) 243.
sezzen (a^b.) 74.
sie 191.

siechen (a^b.) 176.
Slfrit 82; 220.
sin (af^b.) 161.
sin (sih) 194.
singe 60.

sintvluot 70.
siodu {af)b,) 246.
Bit (des tages) 374.
siuche 60.
sizzu {ai)b,) 239.
slahan (al^b.) 246.
slät 71.

slipfeo 70.
smit 49, 81.
snidan {ai)b.) 245.
snide 49.

snit 49.

spinnel 85.

spräche 60.

spreche 60.

Sprichwort 70.

spriutzen 70.
sprach 60.

sprützen 179.
stgo 49.

stige 49.
Stile 60.

stüu {ä)b.) 239.
stiube 50.
stoup 49.
stS?e 60.

strich 49.

strich 49.

(er) stritet berge 364.
stutz 60.

süge 60.

sügu {a^b.) 239.
suht (afjb,) 128, 129.
suht 50.

sül 201.
sun 71.

sunne 47, 71.
sus 86, 71.

öwam (swammes) 60.
swärgn (af^b.) 174.
swerien (o^b.) 248.
swigen 248.
swinune 50.

T
tao 81.

tage 204.
tagedinc 82.

tShe 71.

täht 71.

toug iaf^b.) 240, 248.
treffen 248.
triben 49.

triefen 49.

trift 49.

trinku (al^b.) 239.
trip 49.

trite 60.

trot(t)e f. 50.
troufe 49, 60.
trunc (trunkes) m. 50;

(ein) trunc wazzers
320, 326.

tump-heit (al^b.) 129.
-tuom (al^b.) 112, 139,

240.

U
unmae^eclichen breit

343.

unde 296, 404.
-unga (a{|b.) 138.
uns 194.

unverspart 276,
urloup 64.

a?aro (a^b.) 159.

V
vähen 60.

val 82, 222.
vanc 60.

var n. f. 60»
varwe 82.

vater 112, 212.
velwer 83.

vener 85.

verlies 60.

Verlust 60.

Vernunft 60.
verteo 60.

verwerren 249.
verzerten 180.
veste 367.
vü 69.

vinf 70.

vischer 211.
vliuc 49.

vliuge 49.

vliu^e 50.

vlö^ 50.

vlugen 241.
vlu? 50.

voget 82.

vorhte des man 327»
(si) vorht ir 356.
vrSgete 247.

vrüeje-vrao 367.
vrum 71.

vrume 154.

vuore 60.

vurt m. 60.

W
wao 71.

wäfen 203.
wagen 205.

wange 213.
warf 60.

wei? (a^b.) 240.
werdan (a^b.) 248.
werden 248.
werelt: werlde 201»
werfen 50.

wert 69, 81.

wette 164.

wider 69.
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wllen 86, 166.

wülu (aiih.) 240.

wiitnisse 129.

wintbräwe 62, 85.

wirde, wirdec 69.

(er) wirdit (iat) gino-

man (ö^b.) 235.

(er) wirdit sehende (al^b.)

234.

wirfe 50.

wirfu (o^b.) 239.

wirken 70.

wirtSn (a^b.) 174.

wise 68.

wisu (o^b.) 246.

wüestene 122, 135.

würken 70.

warf 60.

würz ia1^b,) 74.

Z
zal 204.

z'eren(blint) 342.

ze mitter naht 111.

zen Bürgenden 132.

zer- 171.

ze ritter (machen, wer-
den) 332.

zihu {ai)b.) 246.
zu 69.

zit 2, 43, 44, 46.

ziuhe 49.

zweier 199.

zweier spannenbreit 121.
zwene, zwo, zwei 199.

zoum 49.

zuht 49. t

Zungen 204, 205.

(in) zwisken herin 372.

n. ©ad^enöetäetd^ttiä.

ü^ßautc 26, 28, 29, Sl,

32, 36, 37, 39, 45.

abgeblaßtes ©ubieftS*

»ort 302.

«bIaut:l,48ff.;ttnaR^b.

49ff.; im 9Jt|b. 61 ff.;

236 ff.; int 2. «ßattiai))

279; in StantntttJöt-

tctn 114; feine Stu^
Qltiö^mxQ beim 3^^**

»Ott 241.

«blautltcibcn ml^b. 49ff.

;

n^b. 61 ff., 239.

«bleitimgen Ul, 118,

119, 122, 128, 130,

133, 136, 137, 138,

142, 162, 164ff., 167ff .,

174; f. a. ©nbungen.
— ton f^ntattifd^cn ^ct-

binbungen 118.

8D6teitung3fiIbcn, auSldn^

bifd)e 115.

«bfci)h3Q{f)ung beS 83c-

griffä hmö) SBortbil»'

bung 106, 161; beS
jtDciten a:cilä üon 3«*
fammenfc^ungcn 61 ff.

«bfi^tSfä^c 390, 400,
410.

«bitTo!tol04,125,136ff.
^manblung bei 'äppo*

fition 320, 328, 331;
SBetü^tnng ah)ij(]^en

ftarler unb f^tt)a(|et

Slbmanblung beim
3eitiDort 248; ^. mit
^abenobet fein 264;

f. a. SSeugung.

SlbeBnamen, 5(btt)onb*

lung 325.

Slbicftiö f. ?3cittjott.

Stbieftioabjtrafta57,127.

abje!tiöbeftimmenbe 3lt^

benfö^e 396.

Stbjemöetldutening 301,

338ff.
Stojeftioietung 159.

Slboerb 55, 99, 100, 294,

367; f. UmftanbgtDOtt,

^attifcl.

abüetbialc 346.

aböetfatiüc Äonjunftion
383.

aboetfatibeä SSetl^ältniS

382.

öu 46.

JtuBemngen 89, 297 ff.

Slffrifata 37.

ai, Stugfptad^c 10, 45, 46.

SlHufatiö , SSebcutung

178, 189; «crhjen*

bung nad^ ben SSott-

arten: beim SSeiroort

335, 839; beim %iiu
tooxi 193; mä) $td-
|jofition373,374;beim

3cittüott 265, 348 ff.;

an ©tcüe t)on altcrem

©cnctiü 340; hopptU
tct 21. 349; 21. beS (St-

gebniffeS 351; freiet

21. 353; 21. beS ^w
^altS 349; be8 3iei§

351.

2«hifatit)attribut 326.

2tfIufotit>obic!t 348ff.
2l{tion8ottl07,177,228.

müt 233.

2Öemannifd^ 16, 82.

alemannifd^ * fci^toäbift^c

aJhmbartcn , 2lntt)en^

bung beS Äoniun!tiö8
418.

altbeutftj^e Se^ntoöttcr

im 9?f)b. 47.

dt^o(i)bcutf(^ 17.

2aücoIare 27, 28, 30.

2lnaIogie f.
2lngjei(^ung.

2tngleid)ung (2lnatogic)

7, 10, 44, 69, 79, 83;

21. öon Äonfonantcn
in alten 3«fö«i'"c«^

fefeungen 84ff.; f. a.

Äongruena.
2lngnfd)*5ricfifd^ 16 f.

2lnrcbe.t)öflid)el49,196.

2lntufcfotmen 298.

2lnfa^rot)t 24, 25.

2lnfo^ro^riaute 29, 85.

2lnteüSfoun 233.

2{ppeIIatiDa 125.

2l<)pofition 319ff.
2lrti!el, beftimmter 147,

148, 197, 199, 202,

208, 219, 315, 332,

332, 335; gntbc^rlic^*

fett im «eifa^ 321;

aSettrenbung bei bet

2l)Jpojition 320, 321;

unbeftimmtct 2lrtilel

148, 332.

2lttifuIation§bafi8 24.

2lrt unb «Seife, S3e^

flimmungen b. 21. u.

SB. 164, 166, 295, 316,

354, 359, 386.
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«f<)ttota 37.

Äffttnilotion 6.

Atmung beim ©toredbcn
25.

«ttribut 317ff.
«ttributfäfec 394, 419.
au 18, 46.

8lul(al3 ÖuBcrung) 285.
Auffotbcrungcn286, 288,

^97.

o^Umlaut 53, 65, 260.
auSbru(f§bch)cgungcn 1,

SluSglcii^: htB 9tbIoute§
241 ; beg grommati-
f{^cnSBed^fcI§245;be3
Umlaute 243; bct
SBurgcIbe^nung 245.

SfuSlaffung 8; be§ gform*
äcitmottö (fein unb
l^oben) 266; be§ «ßer-

fondpronomcnä 310.
8luglautäöert|ärtung 80,

81, 84.
'

SluSrufc 286; *fäfec mit
92egation 297.

SluSfagc, ^jf^(^oIogifd^c
299.

StuSfagcbcifügutig 336 ff.

«uäfagcform
f. *toeifc;

bcr S^ebenfä^e 407 ff.

Slugfogefa^ 286, 290,
297, 303, 398.

SluSf^rad^e be§ ®cut-
fc^en 11, 19, 45, 58,
59, 60, 61, 65, 66, 67,
76, 78, 81, 83, 84;
Ionbf(^aftIi(^c Unter-
ft^iebe 77; f. SRunb-
orten,

auäfogetoeife 2, 230ff.,
253 ff., 407.

'

Stugfagewort 304.

B-Sttute 28, 29, 30, 36,
36, 74, 75, 77.

»ü^rifc^*öflerrcic^ifcl^

16f.; Stnnjenbung be«
ÄonjunftibS barin 418.

»ebeutung^ocr^ältniö:
Stüifd^cn ©runbmort u.
«Weitung 126; ber
»ortet im ©a^ganaen
o9.

95ebcutung§tt)anbel 5, 6,
7, 89; f. Übertragung.

S5ebtngunglf)auptfä^e
229.

iÖebingung§fa| 400, 405,
420; mit Äonjunftiö
beS Präteritum« 414;
mit ob 411.

aScfe^föform 67, 68, 231,
232, 253, 254; beim
^offiö 270.

Begrünbunggfafe 400,
407, 413.

SSefiauptunggfö^c 286,
287, 290, 303.

SeifügetDörter 99.
Beiorbnung 314, 384,
»cifo^ f. Stppofition.
S3eih)ort: 93cbcutung u.

iJorm 151 ff.; 9[b*
toanblung 221, 222,
224; Stnwenbung ber
ftarlen unb f(j^tt)oclöen

iJformen 330; Äongru*
ena 312, 330, 330;
Steigerung 162 ff.; ©.
als 2lttribut 330ff.,
348; &tuppe beS «.
338 ff.; «. als «ßräbi-
!at 305, 307; al§ er*
gönaung 364ff.

SSejo^ung 296.
,befommen', jur Um*

fc^reibung ber Seibe-
form 271.

berichtete «Rebe 232, 405.
408, 409, 412.

SSefi^genetib 323.
beftimmter 2lrtifel f.

Slrtifcl.

©efHmmungSfragen 287,
290, 399.

S3eftimmung§grui)toen
314, 317 ff.

Betonung 17, 61, 89,
92, 94, 172, 316, 324
328, 331, 333, 334
369; im Safe 287ff.;
beS ©a^gefügeS 420;
ber ©a^reifie 387;
fcf)toebenbe B. 93.

Beugung 184ff.; ber <ßo-
mina 185 ff.; ber Bei-
n)örtcr221ff.;berOfür-
toörter 191 ff., f. b.;

ber^ou^tnj5rterl99ff.

ber3eith)8rter226ff.;
B.ber9l;)pofition320;
bcr Slttribute mit ben
fjormtoörtcm aU u.
toie 328; beS jufam^
mengefe^ten ©enetio-
ottributä 324.

Bctoirfungäaeitroörtcr
177 182.

BeaiebungSbegriffe 90.

BeiiebungSbeaeid^nun-
gen 98, 103.

Bilabiale 27.

BUbungSfilben 42.
Binbe-S in Bwfammcn*
fe|ungen 120.

Binberoörter 90, 100,
290, 369, 382; im
©a^gefüge 398 ff.; in
ber ©a^rei^e 387, 388,
389 ff.

BinnenfteHung be§ 3cit-
toorteS im eingeleite*
ten 9Jeben[a^ 291 ff.

Bred^ung 53, 65, 260.
Buc^jlaben 10.

BübncnauSfpraÄe 19,46,

€0,76,76,77,266.

b-Saute 28, SO, 36, 72,
74, 75, 76, 77; aJS
ÜbergangSlaut 85.

ba§-©o^e 393, 394, 410.
2)atiü: Bebeutung 189,

354 ff.; beim Beihjort
338; beim |>auptto0tt
330; beim ^üm, 192,
193; nac^ $räj)oiitio*
nen 374; pluralif(^cr
bei OrtSbeiieit^nungcn

132;befi^tcaeid)nenber
355; ber Stnteilna^me
366; freier ®. 366;
neben SHIufotiö 366.

^atioattribut 328.
2)atioobie!t 366.
5)atiooerben, Bilbuna
beS^affioSbaöon270,
271.

®atum, SJid^tübercin-

ftimmung ber Sippo*
fition 320.

S)auer ber Saute 28.
©e^nung ber offenen
Äürje 58.
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®ctnon|hottöpronotncn
146, 193, 197.

5)enfcn , tofltfd^eS unb
Sptadjc 7 ff.; natür*
Keines u. ©pt. 1.

<E)cntdc 27, 35.

bct, alä ®ef(^Iec^t§h)ott

unb ^cmonftratiöpro-
nomcn 195.

beutfdje ©prad&c: ßin*
flüffc frctnber ^pxa^
d)en20ff.; ©ttebcrung
16;«cttDanbtfrf)aftl5;

Ianbfcf)aftli(f)c Unter-
fdiiebc 45 ff.; 71 ff.

5£)iminutiöa 107, 126,
143.

^ingbejcidinunQcn 98.

SJingmörter 98, 129 ff.

*5)i|)5tI)onge 18, 46, 46.

®ii)^t^ongtetung, n^b.
46.

biSjunftiöcS »ct^aitniä
382.

3/OppeMbungcn beim
grürh)ortl93;bci^at-
tifel 371.

5)oppcifotnxcn 64, 60,

78, 83, 172, 217, 278,
280, 371.

©o^jpclftagcn 287.

^oppelfonfonanj 38.

5S)oppelfe^ung 11, 111,
173.

5)ru(Igtenje 40.

5)ual, alter 192.

^uratiöa 266.

C*SoutlO,29,81,32,35,
37, 46, 46; ft^wad^*
toniger 63, 66, 68, 69;
»ertiältniä gu i 64;
erfe^t burd^ ö 69;
SBortbübungSfuffig
133, 137, 138; au^
Ittutenb im erftcn ©lieb
öon 8"föwmcnfefeun*
gen 121; in bcr @tei*

gcrunggform 162; olö

»eugemittct 66, 203,
206, 210, 217, 223,
249. 266, 267ff.

effeftiüa 265.

et 45, 46; erfefet butd^
eu 69.

(Eigennamen 125, 126,
128, 131 ff., 220, 289,
315, 318, 320, 332.

©genteaftögenetto 324.

einräumunggfafee 401,
404, 405.

einfc^ränfung burd^ %e*
bcnfo^ 403.

einjatil f. 3a^Iform.
©injetgrammatif 11.

einaelfafe 297 ff.

(Siapfe 9.

empfinbungSiuörter 298.
enbllcHung be« 3eit-

hjortö 291.

enbungcn jur Stbrnonb-
lung bcr |)oupttDörter

203,205,206; berBeit-
toörtcr 256 ff.; ein*

jelne, tüoti- unb »ort*

formenbübenb ; *a6)

134; *arm 158; *bar
113, 155, 166, 157,

339; *büttel 132; *(^en

107, 144, 202; *be

135, 137; *bingS 167;
•e 1, 105, 130, 133,

137, 138, 203, 206,
267, 280; *ei 115, 135,

138, 139, 142; -el 57,
66, 134, 143; ^cld^en

144;*eleil38;*clnl07,

169, 180, 182; *em
66, 66; -cn 66, 66,

112, 121, 134, 137,

138, 155, 167, 158,

168, 203, 205, 207,
274, 275, 280; Ke)n
137; -enb 154, 275;
*er 66, 66, 110, 120,

122, 126, 130, 134,

140, 162, 203, 205,
207;*erei21,122,116,
138; -cm 168, 169,

172, 179, 182; -(e)3

112, 210; -(c)t 167,

168, 267; -falls 166;
-flet^ 132; -frei 168;
-gemäß 168; -^aftig

167; -falben 167; -^eit

110, 112, 123, 139,

142; -i(^ 63, 141;
-i(^t 142, 162; -iercn

21, 116, 170; -ig 63,

164, 157, 158, 160;

-igen 123, 170, 176,

176; -ig!cit 123; -ig-

lid^ 166; -in 105, 141;
-ing 130, 132, 143,
144; -ingcn 132; -ifd^

63, 165, 166, 160;
-feit 123, 139; -lat

132; -leer 158; -tein

107, 143; -ler 130;
-lid^ 107, 113, 154,

156, 156, 159, 160,
161, 166, 339; -ling

122, 143; -Kngä 167;
-to3 158; -mäßig 158;
-molS 167; -maßen
167, -ner 122, 130;
-nig 137, 138, 187;
-ög 115; -rei(^ 157;
-3 21, 112, 120, 166,
167, 206, 208, 209,
210, 218; -fat 134,

137, 187; -fam 166,

167, 160; -fdfiaft 135,

137, 139, 142; -fd)e

105, 141; -fcn 169,

180; -ßig 149; -^ 135,

137, 267; -ft(c) 136,

169, 162; -t 136, 137,

157, 158, 169, 280;
-t(e) 169, 244; -tum
112, 136, 139; -ung
135, 138, 142; -ungen
132; -öoH 167; -»ar-
tig 159; -njörtä 166;
-h)egl66;-megenl67;
-n?eil(er) 132; -toeife

169,167; -toenbig 169;
-toerl 142; -jen 170;
-äig 149; -jcug 142.

englif(^ 16, 17.

(gntf^cibungSfragen 287,
291.

©rgänaung 178,286,290,
291, 294, 316, 344ff.

SrgänaungSfa^c 396.

©rgebnii^ ber ^anblung
181.

Eröffnung ber Sätigteit

180.

©rfd^einungSbeacic^nun-
gen 88, 98, 103.

erfparung 8, 388, 421.

@rftarrungen 103, 118,

165, 166, 186, 188,

189, 193, 367, 421.

Srmeitenmg ber JBebeu-

tung 6.
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®th»citCTiing8QruiH>cn

314, 381 ff.

,c8* neben ,8' 96: im
»effenfan 210.

,e8*, abgeöIaBteS ©üb*
jcftömott 269, 302ff.

®up:^emBmug 6.

(gjpttotiongftätfc 2ö,

®j^)Iofit)Iaut 26.

f-Sautc 26, 28, 81, 33,
35, 73, 74, 75.

gaftitiöe 173, 177.

§amütennantcn 21, 132.
§oUe: SnigemcineS 187

ff.;bictJäaena(3^ bcm
»ciirort 338 ff.; nad^
gfütttjott 192; nad^
$rapofitionen 190;
nad) gcitiDöttcm 349.

gfinalfä^c 390, 400, 408,
416.

,ftnben', als Untfd^rct-
bung bct fieibcfotm
271.

gfiejrfon f. Beugung.
glüflergctdufc^ 25.

Slüftertebc 28.

golgcfäfee 386, 400.
gform u. SSebeutung ofö

einteüungSgninb 14;
bcS SBorteS 91 ff.

Bfotmcn bet SSottbilbung
111 ff.

8fotmh)örtct 89, 90, 99,
288, 308, 316, 326,
341 ff., 348, 396; ,al§'

unb ,*oie* 327, 362;
,c3' 303; ,fein* unb
,^obcn' 265; ,h)ctben'

267, 269.

^x&nim 16, 17.

fragcnbcä gfürmort 146,
198.

Stagefa^c 286, 287, 288,
291, 297, 303; mit ^n-
büatiö ober tonjunftiö
411, 413; al§ ^onbu
tiondfö^c 401, 404,
407; aU jum ^aupU
fa^ crftarrte Sieben-
fä^c 422.

8ftanaö|if(^c SBdrtei: im
S)eutfd^en 21.

OftcmbhJöttet 20 ff., 95,
116, 209, 221.

mtm i6f.

ft, ^etfunft 78.

%üttDoxt 142ff.; Sitten

145 ff.; iStbhjanblung

191ff.;ajetflar!ungbeg

»cgriffg 151; %tf
toenbung: ^r. „cS"

302 ff.; als IcitenbeS

OJItcb 334ff.; als 'äU
tribut329; neben 3ett*
toort 259, 262; in
bcr ©aftrei^e 387;
aSorhjegna^ntcim ©afe
294, 295.

g-fiaute 28, 29, 35, 43,
74, 76, 77, 82, 83.

©attungSnamcn 125.

OJaumenlautc 27, 2«,
36.

©aumentcibclaute:
SBetfifel in ber STuS*

fprad^e 82; d) mit f,

g toed^felnb 78, 252.
Oaumenfcgel 26.

gc- 68, 105, 128, 135,
140, 142, 143, 157,

171, 181, 183, 248,
265, 275, 279ff.

©ebärbcnfpradie 1, 284.

@ebanfcnöer{niH)fiing 3,
7.

©efü^Ie unb Sotficaun*
gen 283.

®egcnfä^i(^eS SSer^ält*

niS bei ber ©a^rei^e
386, 390; im ©aftgcfü-
ge 403.

©cgenfa^, begrifflicher,

in SBortbilbung 106,
162, 183f., 144.

©egenfai^bctonung 94.

©cgenfeitigfeitSöerl^ält-

niS 146, 234.

©egenflanbSttJörter

125ff., 133ff.
Gegenteil 106; SluSbrud
beim SSeihJort 162;
beim ^au^thjort 144;
beim S^itwott 183.

©cgennjart 227, 234;
boUenbctc @. 228.

©egenhJartSgruppe bct
StuSfageformen 253 ff.

(ScgenttjartSftamm
249 ff.; »e^anbtunj
beS e bcr ©djhjati^ton^

filben 67, 68, 257.

©e^örftelte 3.

©emeinfrfiaftSfafuS 190.
©cmtnation 38.

gemifc^te Slbmanblung
ber ^au^jttt). 216.

©enetiö 67, 112, 120ff.,
166, 367; Jöebeutung
189; aScrnjcnbung;
nac^ |)au))tn)örtem
321 ff.; narf) »eimöt*
tem 340 ff. ;na(^ ^rft*

^ofitioncn 375 ff.; na6^
Scitnjörtem 356 ff.;

@. u. «ßufatiti neben*«

cinanber beim 3«t».
358.

©enetiöobjelt 356ff.
©enetiofubjcft 301.
genetivns partitivus,

possessivus 322.

OJenuS
f. ©eft^led^t.

©eröufditaute 29, 83,
84, 201.

gcrmanif(^eSautöcrfcl^ie*

bung 72ff.
germanifd^e Sprachen 16,

gernrnnifci^c Sonuerfc^ic*
bung 92.

©cfamtfubjcft 300; -örä^
bilat 300.

©efamtDorftclIung 283,
285.

efd^ic^tlid^cS : Slblautiro

mi)b, 49ff., 238ff.;
Slbmanblung l^aupU
toovt ufm.; Slbjefatv

crläuterung 341; 9lb*

berb 367; ?l^jpojition,

nad^gcfteltt 321; 9lr-

tifet 332; SluSIoutS-

ber]^ärtung80ff.;93ci-
toort 153, 222, 223ff.,
333; S)c^nung ber of-

fenen Äür3e.58, 60;
(Snbungen beim 3eifc»

n?ort 258 ff.; eigene
namcn 131 ff.; ©rgän*
gung im ©enetib 359;
crftarrter2Bcd)fel82ff.;

Ofürtoort 150ff., 153,
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191, 192, 194 ff.; ®c*
nctioatttibut 325; @c-
tictio naä) 9lbi. 341;

©ef^tcdit 191, 200,

202; gtammotifd^er

SBcd^fcI 24ö; ^aupU
tooxt 128ff., 131 ff.,

200 ff., 202, 204 ff.,

210 ff.; ^fnbifotio 409,

412ff.;tongTuen5313;
itoniunftionen unb Ste*

latiöc 406; tonjunftiö

405, 410 ff.; Äonfo*
nantenflinjufüg«ng86

;

fiautc, it)tc tnannig*

foltigc SSertüenbung

itn 2)fcUtfd)en 43 ff.;

SKonop^t^ongieruTHj^
nl^b. 46; 3}Zunbottcn

u. @d)riftfprod|cl8ff.;

i«cbcnfa^404ff.; ^ot-
tifel 166, 374; ptt\brw

©ubjclt 310; ^üffcf-
fitjpronotnen 150;

fc^n)od)C 3cit*t)örtct

247; ©cfitDo^tonfilbcn

63 ff.; Utniout 53 ff.,

243 ff.; SBottbilbung

109ff., 119ff.; 2BoTt-

gru^pe 316; SBott»«

ftcUung 296ff.; 2Bur-

aclablaut 238 ff.; 3a^l

204ff.; geitcnfolgc

416 ff.; Beittüort 173,

234ff., 238ff., 243ff.,
245, 247 ff., 258.

®efd)tc^t 2, 140, 148,

186, 191, 202, 233,

275; bcr fjüttpoitct

191; bcr ^auptitjör*

tet 202; iongrucnj
im ®. bei ^auptrt).

313, 321; natürliches

u. gratnmotifAeS 186.

©ef(f)kd)t§begriff aU
gratnmatifÄe u. p\\)*

d)oIogijd)e Kategorie 2.

®efc!^kä)t§unterfd^ieb

105, 126, 140.

®efrf)Icd)t§h)e^fel (©c*
fd^i(f)tlid)eg) 202.

&t\6)ltä)t^ti)oxt\Mxmct
©licberung ber SSorftel^

lungägnippcn 283ff.
©otijc^ 16

f.

©ramtnati! 11 ff.

grommatifdEjer SScdifel

73, 245, 246, 251, 278.

gratnmatifd^cS ©ubje!t
,cä' 299, 304.

(Sninbbejlonb bc3 ©a^eS
300.

©rimbmort unb Slblci-

tung 126.

©Tunbga^ten 198.

©utturole 27, 29, 36.

l^-Sautc 29, 35, 37, 73,

74, 75, 76, 79.

,^aben' al8 Stopula 307;
©cbraud^ in btn S^i*
ten bcr SSoHenbung
265, 274; 9lu§Iaffung

266.

^anblung, il^r öerfd^icbe*

ncr SSertauf, auSgc*

brödt am gcittüort

180 ff.

|>au(^(Iaut) 29.

^öufung im f:pra(i)ti(f|en

2luSbrucI8;inbcr 2tb*

hjanblung b. 3citttJort§

244; üon 9legotionen

297; in bcr ©a^reil^c

388; in a2ßortgru$)pcn

316.

^auptgtieberiing beS

©o^eä 283.

|>ouptfafe 229, 288; 384,

404; f. ©a^rei^c; —
ouä crflarrtcm hieben*

fa^ 421.

^auptttjort: 93cgriff 99;
«Bilbung 125 ff.; 'ab"

njanblungl99ff.;35er-
hjcnbnng : nac^ §aupt*
n)ort317ff.;na4 «ei^

tt)ort338ff.;nac^3cit*

mort347ff.;nad6 $ar-
tifcl369ff.,372ff.;alä
«ßräbüat 305, 308; oB
eubjcftömort 301;
tongrucnj 312.

^au:pttt)ort§gruppe f. 3lt*

tribut.

l^intücifenbc fjürtoörter

146, 192, 193, 197,

315.

$ilf§aeith)5rter »fein' unb
,t)obcn', Slbgrcnjung

i^reg ®thxau6)» 265,
274.

^injufügung neuer Äon*
fonontcn am SBortenbe
86.

^orfibeutfd^ 16f.
t)öflid)e Slnrebc 149, 196.

^omont)me 96,

f)t, |)er!unft 78.

^i^otaje 385.

i^Saute 28, 29, Sl, 32.

35, 37, 39, 45; i burc^

ü erfe^t69; i, »erhält-
ni§ ju e 64.

ie 47.

i*UmIaut 63, 64, 56, 67,
129, 169, 201, 260.

;3[nbefinitpronomcn 147.

§nbi!atit>, fein ©ebraud^
409, 412ff. (f. 2Bir^
Ii(i)!eit§form).

inbirefte 0Jebe 405, 408.

Qlnbogermanifd^ 15, 72.

§nfinitit> f. ^fJennform.

3nfo^atibal74,177,266.
gnterbcntale 27.

Snterjcftion 97, 296.

änterrogatit) 407.

§nterrogatiö^jronomen
146, 198.

intralofaleSBeittoort346.

intranfitiöe 3cith)örter

108, 177, 178, 183,

265, 269, 307, 365.

^nöcrfion 290, 387.

irreale S3cbingungöfdfee

mit tonjunltio 408.

Srrealiä 231, 232, 414.

3glänbif(i| 16f.

i 29, 79, 82.

SuEtapojition 111.

|t

f-Saute 28, 29, 35, 36
39, 73, 75, 76, 78.

Äangteifpradfic 18, 63,

194, 197.

Kategorien, bti natür*

lidien ®enfen§ u. b.

(Bpxa6)t 1.

Äofug f. f^ttHe.
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ftofuSöcrfc^icbung (@e*
]ä)iä)ÜidiiH) 194.

taufalfo^c400,407,413.
ÄaufatiDo 108.

ffcfilfopf 23ff.
ftcf)tfopflaute 29, 35, 36.

Änodgetäufdi 25, 29.

ÄoIIeftiöa
f. ©ammel*

nomcn.
,!ommcrt*, ül3 aKtttd bet

^affiobübung 271.

Äompatation
f. ©tcigc*

rang.

Äompatatio 58, 107,
162, 315, 339.

Äompüfation 6.

lonbittonolcä aScrftältniS

382.

ftonbitionalfd^e 400, 404,
405, 407, 408, 412;

f. ^cbingungäfa^.
ÄOTtgtucnj 311 ff., 316,

330, 364, 379 ff.

Äoniun!tion f. SSinbc
h)ort.

Äonjcfutiofäfec 400, 413.
Äonjonontcn 29 ff., 35,

39;SBeriDenbung71ff.;
Slu«glcirf)ung oon Ä.
in alten 3ufammcn*
Je^ungen 84; 9lu^
lautäöer^örtung 80;
crftarrtct 2Bed)jeI 82,

f. b.;.t)inaufügungt»on
neuen Ä. am 9Bort*
cnbe 86: SBegfaü am
SBortcnbc 86.

Äonfonantenöctboppe*
lung bei Äofenamcn
131.

lonjeffiöc Äoniunftioncn
383

ftonacffiofäfec 401, 404,
405; ©ebrau* bed
SnbifattoS 412 ff.

Äootbinotion 283.

Kopula 306, 348.

lopulatiöe Äoniunftionen
382.

lopulatiöcs »ct^ältniä
381.

Äoronale 27.

Äorrelatiöa 420.

Äofeformen 131.

Äreujoettjältnig 146.

»Wegen', al^ Umft^rci-

bung ber Seibcform
271.

Äürjung bet gebedten
Sänge 60.

^rsformcn 123; bed
Sfürmortö 196.

I*Saute 26, 80, 33, 36,
39, 65, 81.

Sobiobentole 27.

Sanbeänomcn 94,

Ianbf(f)Qftlic^e Unter*
fc^iebe in ber Stu3*

fpracf)e45ff.,71ff.,77,

83, 94.

lateinifd^e SBörter im
^eutfc^en 20ff.

Saute 23ff., 42ff.; if|tc

Einteilung 34 ff.; im
einzelnen; a 26, 28,
29, 31, 32, 35, 37, 39,
45; ä 29, 33, 35; ai

46, 47; au 45, 46, 47;
b 29, 30, 35, 36, 74;

^ 28, 35, 74, 75, 77;
bh 35, 72; d 30, 35,

77, 85; 4 28, 35, 74,

75, 76, 77, 85; dh 72;
dz 35; Ö 30, 72, 73,

74, 75, 76; c29, 31, 32,
35, 37, 39, 45; e 32,

37; e 26, 29, 33, 35;
32, 35, 37; §33, 35;

ei 45, 46; / 26, 28, 31,

33, 35, 73, 74, 75;
F 31, 35; fif 29, 35, 74,

82; § 28, 36, 43, 74,

76, 77; 3 29, 72, 74,

77; h 29, 36, 37, 73,
74, 75, 76, 79; i 28,

29, 31, 32, 35, 39, 45;
i^ 32, 37, 45; ie 47;

/ 26, 30, 33, 36, 39;
\ 30; 4 39, 66; m 33,
36, 39, 84; m 33, 36;
?Q 39, 65, 66, 84; n 33,

36, 39, 84; p 33, 35;

9 39, 65, 66, 68, 84;
N 33; »133,36,39,81;
201; 11 33; 71 84; o29,

31, 32, 36, 39, 46;

32, 37; S 29, 33;
o 28, 32, 36, 37, 45;

9 32, 37, 45; 0-29,33;

P 30, 36, 39, 73; p 37,
75, 78; pf 38, 7,3, 74,
75; r 27, 30, 36, 39,

76, 78,79; r 30; r 39,
65: R 27, 29, 76, 78;
R27, 29;«26, 28, 30,

33, 74, 76, 79; ö 30, 36
76; öp 76; St 76; t 30,

36, 39, 73, 85; t' 37,

74, 75, 78, 81; ts 38,

74, 76, 76; p 30, 73,

74, 76; t« 29, 31, 32,

36, 37, 39, 46; V 32,

37, 45; ü 29, 33; ü
32, 37, 46; i\ 32, 37,

45; u 29, 33; t; 81,
36, 72, 73, 75; w 26,
29, 31, 33, 76; X 29,
73, 74, 75, 76, 80;
z 29, 30, 76, 76, 77;
i 30, 36,. 76.

Sautträger 38.

Sautoerbinbungen 37,39.
Sautoerfd)iebung: erftc

ober getmanifdie 17,

72; jweite ober beut*

fc^e 17, 73ff.
Sautmanbel 4, 7; Pom

3R^b. 8um ^tib. 18.

Sauttt)e(^fel 48ff,, 78ff.
Sautmert^euge 23, 25 ff.

Sauttt)iffenf(^oft 11.

Se^nroörtet 22; olt*

beutfc^e im «R^b. 47;
i^te S3etonung 95.

Seibeform 233, 269 ff.,

273, 274, 348, 349,
360.

Sippen 26.

Sippenlaute 30.

logifc^eä ©ubjeft 300.

Sofalfo^e 399.

Suftxö^te 23.

Sungen 23, 28.

m^Saute 33, 36, 36, 39,

65, 66, 84.

SJ^agangaben 204.

SDeetitbeuHgfeit bed SSot*
teg 88.

me^tgUebrigcS «Bottgc
füge 376ff.
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tnc^tflticbrißc Swfom*
menje^ungen 117.

SKe^rheitäbcgriff, fein

^pxaä)liö)tx 9(u§btw(f

1,2.
%ne^xnaf)\ f. Sa^Ifom.
SKc^täa^IbUbung bct

|)oupttü. 1, 2, 57, 126,

203ff.,206;mit8 206,
208, 209; ©d)monIun-
gen beim ^auptm.204.

SRengebcjei^nungen
320, 322.

SKetapfjcr 6, 89.

SKetontjmie 6, 110.

SWilberung be§ 95egriff§

106; beim ©eitoott
161; beim ^aupttoort
143; beim Seitlüott
180.

»mit* an ©teile üon »toir*

84.

SWittel, feine STngabe in

bcr(Satrei^c386,389;
im S^ebcnfa^ 402.

SRittelgaumenloutc 27,
33, 35.

SKittelnteberbewtft^ 17.

SKittcIrtieinftonfifd^ 16f.
aKögUdifeitgform 57, 67,

230, 231, 232, 2.33,

253, 254, 262 ff., 268,

404ff., 414ff. .

monat^namtn, i^tc 9lb*

toanblung. 221.

SRonop^t^ongiening,
nl|b. 46.

SKotgognifc^c Jafd^en24.
SKotion 126, 140ff.
SKouIIierte Saute 33.

3KunbortIid)e3 18, 33,
42, 43, 45, 46, 68, 61,
62, 69, 74ff., 81, 86,
94, 96, 144, 151, 187,
196, 197, 207, 229,
230, 235, 241, 243,
267, 263, 267, 291,
292, 296, 325, 328,
358, 359, 366, 418.

SKunbengenlaute 30, 31,
36.

SKunböffnungSloutc 31,
32, 33, 35, 36, 37,

SRunbtaum 24: feine

£aute 33.

3»unböerf(^lu|Iautc 26,
28, 29, 30, 35.

Ißtuia 26.

ü
n'Sautc 33, 36, 39, 65,

66, 68, 84.

1] 33, 35, 39, 81.

«Rac^fal 291, 419.

9JadöfteUung bcS 3eit*
»ort« 294ff.

9?äfelung 26, 27, 83.

9?afalumlaut 54.

SJafcnlaute 27, 33, 35.

9{ebenbeftanb bei (BattS
300.

Sfiebenglicberung be8
©a^eö 284.

9Jebenfo§ 266, 288, 291,
297, 384, 385, 391 ff.,

404; Sitten beS «ß.

398 ff.; 9ltt§fagefotm

beg «R. 407 ff., 413 ff.;

5öcbeutungbe§9'2.397;

»egtiff be8««. 39lff.;
BttiUmq im ©a^ 419

ff.; ^. jum ^auptfa^
etftattt 421; ,SSet-

tütjtet* 9i. 10.

tßegation 296 ff., 410.

negictte S3ebingungen
401.

ng*ßaut 33, 35, 41, 81,
83; im Stuglaut 201.

Sf^ennfotm 104, 272,
273, 291, 294, 302,

327, 332; m. mit ^u*
361; mit ,um ju*

361 ff.; 2. ^attijip in
bct ®eftdt bet 3t. 266.

9ieubUbungen 7.

S^eu^odjbeutfc^ 17;
©d|tiftfpta(^e 18ff.

Sleuniebetbeutfc^ 17.

,nid^t*, übetflnfUg im
9lebenfa0 297, 410,
411.

9Hebetbeutf(!^ 16.

niebetbeutfd^e 50hmb*
atten, Slnmenbung hei
£onj. 418.

«Romina 49, 97, 111 ff.,

125ff., 185ff., 318ff.
noimnaactioni8l27, 136.
nomina agentis 58, 127.

9lominaIabfh(i!ta 138.

IRominalfotmen beS 3eit*
n)Ott§ 272ff.

9Jominatiö 189, 301,
347, 349.

9Jominatioobie!t 347 f.

9?otbgctmanif(l^ 16 f.

9?otttJegifrf) 16 f.

9?umetale
f. 3a^th)ott.

5Rumetu3
f. 3a^Ifotm.

o-Saute 29, 81, 32, 33,
35, 37, 39, 46; on
©tetlc oon m^b. u 70 f.

Obetbeutfd) 16 f, 43, 4ö.

Dbetfac^fifd) 16 f.

Dbetfa^ 384, 385.

Dbie!t 344 ff.; f. ergftn*
8ung.

DbjeftSgenetit) 323.

Objeft^nöminatiü 347 f.

ö*fiaut 10, 32, 69; on
©teUe t)on mt)b. ü 71.

OffnungSlaute 29, 31 ff.,

35, 36, 37, 39, 44ff.
öttlid)e§ ©et^ältnig, auä*

gebtüdt in bet ©aft*
tei^e 386, 389.

offene ©elbftlautet 32,
37, 46.

offene ©üben 41.

Dptatio f. aKögIi(^feit8*

fotm 231.

Oratio obliqua 232, 405,
408, 409, 412.

Dtbnung§§a^ten 225.

Ott Hx einftellung bei
bet Sautetgeugung 27.

Dttöbeaeic^nungen 165,
295, 316, 353, 358.

Dtt^namen 94, 132. 156,
165.

Ott^pattüeln 165.
OttSfa^e 399.

Dftgetmanifd^ 16 f.

p*Saute 30, 36, 37, 39,
73, 75, 78.

Palatale 27, 33, 35.

«ßatatase 384.

^atent^efen 387.

Pf 38.

p + b 37.

^attifel 99, 163 ff., 170,
171, 183; i^tc 2rorm
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164ff.;S3c|litnm«nigcn

betört unbSBeifel66;
bc8 Ort§ 165; bcr Seit
165; ©tcigcnmg 107,

168; SSerjlätlung be§

25coriff§167;SSctmen*
bung im <Ba^ 288,
290, 294, 296, 301,
306, 308, 316, 334,
343, 368 ff., 388, 406;
©tcnung 294.

J^ottilelbcftimmcitbe

fnehen^ä^t 397.

«ßartifelgruppe 369 ff.

pottitiocr ©enetiö 321,
322.

^artijiptcn; ^oxm unb
aSebcutung 104, 154,
155, 175, 248, 265,
274 ff.; aSermcnbung
291, 294, 336, 337,
375.

$affiö f. Seibeform.
$exfeltit)a 265.

|)crfönHcf)c§ ^üxtüoxtUS,
195, 196, 259, 295,
310, 312.

$erfon beim geittoort

226; ^ongruenj in bcr

% 312.

^crfoncnbcäeicfinungcn

^erfoneunamen 132,
332.

^erfonenbetfchicbung
418.

^crfoncnmed^fel 312.

$fIonäenbeäei(J^nungen

^^ontm 11.

$Ieono§mug 9.

Pluralia tantum 1*88.

ißoffejfiöcr ©cnctiö 322.

$offef{iöpronomen 150,
225; beim ?tttrib«t328.

^oftbentde 27.

?ßotenttaUö 231, 232.
$räbi!at 265, 298, 299,
304 ff.; Äongruenj
beim % 309ff.

»^röbüatiöe' 309, 366.
^sröbifatiocä Stttribut

336 ff.

^robüatfätc 393.
$räbi!at§nomcn 307.
$räbitotänomiTiatiö 348.

$räbi!atöh)ort 300, 304.

$rä^ofitioncn, itirc

©ruppe 372 ff.; i^re
JBebcutung 372; ^form
ber folgenbcn ©Hebet
373 ff.; f. ^artifcl.

?ßrä^ofitionaIüerbinbung
aU ©übjelt 302.

Praesens historicum 228.

Präteritum f. SScrgan*
gen^eit; ^. unb $hi3*
quamperfeft , Unter*
fdEjieb 228; Bufam*
menfoK mit ^räfcnS
263; ©^hjunb im
(Bübm 264.

^ßräteritoprofentien 228,
240, 248, 252ff., 254,
256, 266, 268, 279.

Pronomen f. fjürhjort.

^ronomindgruptoc

334ff.
«Pf^(i)oIogic u. ^pxad^

njiffenjdbaft 13.

^)f^(f)otogif(l^c0 ©ubtc!t
unb «ßräbifat 299.

qualitatis, genetivus 323.

t^Sautc 27, 30, 36, 39,

76, 79, 81.

aflad^enraum 24.

Siebeteile 97 ff.

rebuplijierenbe Bcithjör*
ter 51, 239.

meflejiü,^)affiöifd^c§271.

tcfiejiöe 3«ttt)örter
f.

rücfbcaöglidie 3eittt)ör-

ter.

mcibcloute 26, 29.

fßektiöpronomen 146,
193, 198, 403, 409.

Ülelatiofa^ 400, 401,
406, 407, 408, 412,
413.

mesi^rositat 146, 234.

r^etorif(!)c ^rogen 287.
[Richtung ber ^anblung

233.

afHd^tungSjcitmort 346.
rüdbegüglic^eS f^ürioort

145, 196, 294; r. 3eit-
»ort 265, 270, 271,

276, 345, 348, 852,
364. 366, 368.

SHidbesüglidjfeit ber
^anblung 234; nic^t

au§gcbrü«ft in bcr
S^cnnform 243; beim
2RitteItoort 276.

aiürfumlaut 243, 246,
252, 278.

Sfhtfefan 190.

Slufformen 131.

Sht^eaeitmort 346.
Sfhmbung bcr ©clb^*

toutet 37.

f-Saut 26, 28, 30, 33,
74, 76, 79; ä 30, 30,
76; 5p 76; ^76;z29,
30, 75, 76, 77; £30,
35, 76.

-g ber SRe^rga^t 21, 206,
208, 209; bei 3ufam-
menfe^ungen 120.

©ammelnamen 66, 105,
126, 141, 311.

©anb|i 83.

©afe 14 f., 83, 89, 98,
118, 167, 220, 284,
285, 287 ff., 298.

©a^äquiödente 298.

©ojau^fage 265, 298,
299, 304 ff., 309 ff.

©o^bo:p^eIformen 83, 96.

©afegefüge391ff.,397ff.
(Sa^QXUppt 384ff.
©a^le^re 283ff.
©a^melobie 288.

©aötJ^oneti! 83, 84.

6a^reif|e 385.

©o^ftellung beim ^c
benfa^ 419 ff.

©ü^ton 287 ff.

<SoJöer!nüpfung 387.

ec^ollfüne 39.

©(^allgrenae 40.

©d^altfdtjc 291, 387, 419.

©d^Iefifc^ 16 f.

©{^rift, xi)x 35er:^äItniS

jur ©pradjc 10.

©c^riftfprotfje 18ff;, 43,

47, 65, 80ff.
fd;tt>ad^e 3citttjörtcr 240,

244, 247, 251, 252,
256, 278.
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®ef(f)idf)tc 63.

(Scf)tt)on!unöcn in ber
SlugfpTorfie ber SSo*
fole 60; in ber 5(b*

' manblung einzelner
SBörter 66, 203, 210,
217; in ber Stbmanb*
lung ber Slp^ojition

320; in ber 'ähtvanb-
lung gtüeier öorge*
ftellter Slbj. 330; ber
SSetonung 61 ; im
ÖJebraud^ be§ 83in*

be*§ 120; im @enu§
187; im Äafu§ naä)
^x&p, 374; in ber
Satilform 203; im
@ebrau(i) ber Sai)U
form naä) ©ammel*
namen 311.

.fein'Öebraud) be§ gform*
tüortö in bcn gcitcn
ber aSoUcnbung 265,
274; aU ,topuIa' 306.

©elbftloute f. S3o!oIc.

^Whe 39 ff., 91.

Silbentrennung 41.

Singularia tantum 188.

©fanbinoöifrf) 16 f.

©onant 28, 38.

f^, 9lu§fpra(f)e 10, 76.

Qpixan^ 29, 34, 74, 83,
84, 201.

©^Jt^enftellung be§ Seit*
toorteg 290.

Sprorfie 1, 284; i^re

SSeränberlid^feit 3 ff.;

äußere u. innere ©.
4; <B. u. logifd^eS

'Denfen 7; (5. u. na*
türlid)e§ ®enfen 1 ; 6.
u. 6d)rift 10, 18.

©^rad)forfd)ung, üer*

gleid)enbe 12.

6prad)gefenfd)aften 18,

22
©<jrarf)Iet)re 11 ff.; bic

lanbläufige 9, 11, 39,
40, 41, 42, 97, 145,
147, 186, 202, 210, !

233, 285, 299, 300,
j

304, 306, 322, 326, i

346, 348, 367, 391. 1

f<)rod)Iid)e§ ©ubjeft 299, I

304. !

©|)rad)filbe 40.

©prod^üercin, 2ing.3)eut*

fd^er 22.

©^rodiöorfteltung 4.

(5|)rad)rt)iffenfd)aft 11,

13ff.
(S|)red^enlernen be§ tin-

bcg 3.

(S^redjfilbe 40.

©|)re(^fteUe 3.

©^redjtolte 14.

ft'2(u§f^ro(f)e 10, 76;
3:rennung 41.

©tärfe ber Saute 28.

©tamm in ber SS ort*'

bilbung 102, 114; beim
Beitmort in ber 6Je*

genhjart 242, 249 ff.,

253; in ber SSergon-

gentieit 251 ff., 254 ff.,

be32.«jJartiäip§277ff.;

©t. u. ©^roBform 114.

©tommauSgang bei

^auptrtjörtern 200.
©tammfilbe 42, 92.

©tammüofal , SBed^fel

itüi\ä)tn Sänge unb
türae 58ff.

©tammmedifet 101, U4;
bei 93eimörtern 224;
bei ^aupttoörtern 56,
200; bei S^ittDörtern
200, 226, 251.

©tammh)ort 102, 113 ff.

©tanbegfprorf)cn 20.

©teigerung 107; be§ 93ei*

h)ortg 162 ff., 387; ber
«Partilel 168.

©tellfnorpcl 23.

©tcllunggloute 38.

©tüifti! 13, 387.

©timmbänber 23
©timm{)ofttgfeit bor

Saute 28, 29, 34, 35,

39, 72, 74, 76.

©timmlofigfeit ber
Saute 28, 34, 35, 39,

73, 75, 76.

©timmton 29, 31, 35;
SBegfall im 9lu§Iaut

unb oor ©timmlofen
80 ff.

Stoffnamen 188, 319,
332.

©tubentcnftjradie 20 f.,

115.

ettttcciin, 5&ie beutfc^e S^tac^e bec QSegentsoxt

©ubjelt 99, 189, 295;
grammatifd)e§ (©üb*
teft§Jüort)301ff.;Iogi*

fd)e§ 300, 404; p\t)ä)0'

Iogif.(i)e§ 299; perfön*
lid^eg ^ronomenolg ©.
310; ©. im ©enctio
301; ©. u. «ßräbilat,

i'^rc SBcgie^ungen

309ff.
©ubjeltfa^ 392.

©ubftontiogruppe 317ff.

f. 2lttribut.

©ubftantiöierung 104,

126, 128, 131, 134,
140, 348.

©uperlattb 107 , 161,
162, 315.

©Qnonljme 96.

t*Soute 30, 35, 37, 39,
73, 74, 75, 78, 85;
^inaufügung amSGßort*
enbe 86.

^ätig!eit§beäei(f)nungen

125, 127, 135.

2;ötig!eit§eröffnung unb
-aiet 177.

Seilbegriffe 315, 317,
326.

Seilgenetio 322.

Semporalföfe e 399, 407
413.

3:empug f. Beitform fo^^

toie ©egenföort unb
9Sergangent)eit.

t + 1} 37.

S^üringifd^ 16 f.

3:ierbeaeicf)nungen 133.

%ont)öf)t 25, 92, 287,
299, 315.

$:onf(i)h}anfungen 94.

^nftärfe 28, 34, 92,

151, 288.

3:onöerfd)iebung
, ger*

manifd^e 92.

tranfitioe Beittoörter

108, 177, 178, 233,
265, 269, 275, 276,
307, 323, 349 ff., 365.

2:ranfitiöierung 108, 177,
179, 183.

tranölolale Rcittoörtcr
346.

t§-Saut 38, 73, 74, 76.

29
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|(
u-Saut 29, 31, 32, 35,

37, 39, 45.

ü^Saut 29, 32, 33, 37,

45; an ©teile üon
oltetn i 69.

überentäulerung 70.

ItOeroangälnute 38, 85.

Übertragung bei ber

äöortbübung 89, 131,
134 ff., 140, 142, 153.

UmfangSbegeirfimmgen
88, 98, 147 ff., 225.

Umgangöfpradfie 19, 05,

207, 324, 421.

Umlaut4, 53ff., 56, 113,

129, 162, 205, 206,
207, 241 ff., 243, 246,

250ff., 254 ff., 274.

llmfc^reibutig mit beii

§üf§5eit>uörtern ,bür*

feil, fömien, foUen*

204, 208; mit ,fein'

270; mit ,tun' 308; mit
,ioerben' 269ff., mit
,ft)ürbe' 263, 267 ff.

Umftaubfa^ 395, 396.

Umftanbäbeftimmuiig
346, 353.

Itmftanb^iüörter 290,

294, 343, 367; f. ^ar-
lifcl.

imbeftimmtcr 9trti!e{ 148,

332.

imbeftimmtc? ^üriuort
147.

,mib', mit unmittelbar

folgenbem ^eittuort

290.

uneigcntlic^eS (5ubje!t

304.

unfefte ßufflnimcnfcijung
171.

nnverfönlid)c ßeitinijrter

303, 310.

Unterorbnung im ©a^
89, 314, 184.

unüotiftänbige ^brcanb*
hing bcr S3eimörter
224 ff.

nr)ä(f)Iid)e§ SSert)öItnid

auggebrüdt burd^ bie

©afereitie 386, 389;
burc^ ha^ ©o^gefüge
400.

U'Umlawt 54.

t)-i?autc 31, 35, 72, 73,

75.

SSanbalijd) 16 f.

SScränberlirfjIeit ber

<Bpxaci)t 3.

S?erba f. B^it^^örter.

SScrbalabftrßlt 104, 125,

127, 136, 272, 273;
mit ©enetiöattribut
323.

SBerboIifierung 168 ff.

S^^erbinglii^ungen 125,

127, 136ff.
58erbo)3^Iunn ber ^it^

lauter 38.

SSerengung ber SSebcu*
tung 6.

S?ergangent)eit 1, 07,

227, 234, 242, 251 ff.,

254 ff., 260, 263, 264,

414ff.;oollcnbetc228,
265, 267.

SScrgleid)fa^ 386, 402,

4Ö8, 410, 413, 414.

S8erglei(^ung bei '^c^

beutungSluanbel 6.

9?erl}nltni§begriffe 315.

SSerl)ältni§lDÖrt 98, 99,

124; f. ^räpofition.

SSerfleinerung^tDörtcr

107,126,143,161,180.
S3erfnüpfenbe SBörter

unb SSortformen im
(5a^ 387, 420.

SSermenfd)lid)ung 110.

S?erneinung 296.

«crnerS @efe^ 73, 79,

92, 201, 245.

SSerfc^iebung ber OJlicber

6, 325, 327, 329, 338,
406.

S8erfd)luBIaute 10, 26,

29ff.,35,37,72ff.,78,
81.

58erfd)mel5ung (ber SSe*

beutung) 6.

SSerf^red)en 4.

58erftärfung be§ S3cgrtff§

106; beim SSeitrort

160; beim ^ou^ttuort
143; bei ber ^artifel

167; beim S^it^^ort

179.

«ofole29, 31 ff., 35,39;
iljre ©efc^i^te 44 ff.;

lonbfd)oftlid)e Unter*
fdnebc 45 ff.; f. b.

SSofatbreied 37.

58o!atiö 189, 190, 298.

S^olBfu^crlatioe 161.

üollcnbete ©egenioort,
SScrgangenT)eit u. 3«'
fünft 228, 265 ff., 267,
268.

9?olltt)örter 90, 98, 288.

SSorberfa^ 419.

Sßornamen, loteinifd^e 22.

SSorfitbe 42, 106, 108;
(SinjelneS: ab= 144,

162, 177, 355; aber-

144, 162; 9lfter- 143;
all= 161, 167; an-

355; auf- 181, 355;
be- 108, 170, 175, 176,

183; bei- 355; bli^-

161 ; blut- 161 ; bürd)^-

171; ent- 171, 176,

181,184, 355;cr-107,
108, 113, 171, 176,

183, 184; erg- 143,

160; ge- 68, 105, 135,

140, 142, 143, 157,

171, 181, 183, 275,

279; gott§- 161; l)alb-

143, 162; ^au^t- 143;

l)eiben- 161 ; l)od)- 143,

161; in- 143, 160;
treug- 161; mife- 106,

144, 170, 184; Worb§-
143 ; neben- 143; 9Hc^t-

106, 144; riefen- 143;
ftein- 161; ftod- 161;
tob- 161; über- 143,

160, 171; um- 171;
un- 108, 143, 144, 162;
ur- 143, 144, 160;

der- 107, 171, 176,

180, 181, 184; öotl-

170, 180; iDiber- 171;
mol)!- 161 ; hjunber*

161; 5er- 171; äu- 355.

SSorftellung§grup|)en

283, 284, 285.

S?ortonfilbe, SBegfalt

il)rc§ f(^iüad)en e 68.

P
lt)-Saut 26, 29, 31, 33,

75, 82.

SBanbilifd) 16f.
äBed)fel, erftarrter 82;
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^Joif(i)cn langem unb
furgent ©tommüofol
58 ff.; ätDif(i)cn ftinim=»

I)aftem unb ftimm"
lofcni Sout 8U222.

SBcgfalt üon ^onfonan*
ten am SSortcnbe 86.

,n)erben' 43; jur Um^
fd^reibung ber 3"=*

fünft 267; bcr Selbe*

form 269.

SBcftgermanifc^ 16 f.

SSiebert)oIung einer Ja*
tigfeit, i^rc 93ejci(i)*

nung 173, 182.

?Öir!Uct)feit§form 230,

253, 262, 406, 408,

409, 412ff.
SBörtcr, beugöorc unb

unbcugbarc 184; ein*

fac^e imb äufammen*
gefegte 91.

äöörterbud), feine Stuf*

gäbe 13.

,n)oUen', sur Umfd)rei*

bung be§ ^uturS 230.

28ort: STrten be§ SSor*

tcs! 97 ff., 33cbeutung

87 ff.; S3ebeutung§*

üer^öttni? im ©ofe*

ganjien 89; ^Betonung

92ff.; 3-orm 91ff.;

^ormreifien 96.

SBortarten, bie üier wid)*

tigften 99.

2ßortbilbung9,57,101ff.,

185.

^l^ortgefüge , me^rgtic*

brige§ 376ff.
aöortgruppen 14f., 111,

117, 186, 289; 306,

314ff.
Ä^ortHoffcn, i()rc gegen*

feitigen iöegieljungen

bei ber SSortbilbung

102ff.
3BortIeI)rc 87 ff.

^JSJortrei^en 311.

2Bortftettung289ff.,291,

293, 294, 296, 318,

324, 327, 330, 376,

387, 406, 407.

SSortücrbinbungen,

9Banbei i^rer 58ebeu*

tung 6.

SSuIfila 16.

9Bunbt§ '2)efinition ber

(Sprocf)e 1, 284, 285.

SBunf(^form f. 2J?ögIic^*

feit^form.

SSunfc^fa^ 286, 288,

291,297, 399; aI§5?on*

bitionalfa^ 401, 407,

408; aU j^um ^oupt*
fa^ crftarrter ^eben*
fa^ 422.

SBurgelablout u. feine

5(uggleic^ung 238ff.
SBurjelbctonung 17.

2Bur5eIbet)nung u. if)rc

9tu§gkicf)ung 245.

g*Saute 29, 30, 75, 76,

77; i 30, 35, 76.

Bäpf(^cn*r 27, 29, 76,

78.

3af)I(form) 122, 187 ff.,

192, 200, 203 ff., 200,

311, 321.

3a^Ih)ed^fet 206.

3a^Ih)örtcr , i^re ^e*
beutung 145, 147 ; i^re

^orm 149, 150.

3alinlaute 27, 30, 34, 35,

36, 76.

3af)nIippenIoutc 27, 31.

3cI)ner§o^ten 149.

3eitbe5ei(^nung 2, 165,

295, 316, 353, 358,

361.

3eitfoIge 413ff., 416ff.
3eitform 227 ff., 263;

be§tonjunltib§4]3ff.
Beitpartüeln 165.

3citfä^e , beigcorbucte

386, 389; untergeorb*

netz 399, 407.

3eitn)ort 97, 98, 99,

168,305; Stbmonblung

226 ff.; SBortbitbung

168 ff.; fein SSorbrin

gen in S'iominolbil*

bungcn 119; ergon*
jungälofc unb crgön*

aungäbcbürftigc 3.,
344; rü(fbeäüglirf)C 3-

f. b.; tranölolale 3-
346; 3. mit (Srgänjung
347 ff.; 3. aU ^räbi*
lotSmort 304; ©tcl*

lung im <5a^ 289 ff.;

f. SBortftellung ; oI)nc

^crfonalpronomen
310.

3citnjortabftrafte 125,

136 ff.; in SScrbinbung

mit einem 3^^**^°^*

ber S3en)egung 271.

3eitmortgru^)pe 344ff.
3ie{angabe bei 3^1*'

njörtern 177.

3ifd)Iaute 26, 28, 30, 33,

74, 75, 76, 77, 79.

3u!unft2,229ff.,267ff.
3unge unb i^re jcüe 24;

i^re S3ctücgungen 26,

27, 31, 32, 36.

3ungen*r 27, 30, 36, 39,

76, 78, 79.

jufammengefe^tc§ ^rä*
bifat 307.

äufammengefc^te Bitten
264 ff.

3ufammenrüdung 111,

117, 128, 171 ff.

3ufammenfe^ungen 61,

91, 92, 93, 94, 101,

102, 104, 109; 111 ff.,

116, 117, 128, 130,

134, 139, 142; 152,

162, 163; 165, 166,

173, 183; 186.

^tücigtiebrige 5ragen287,
gföcite Soutöcrfd^iebung

73 ff.

ätociteiligcr <Ba^ 285,

298.

3n)if(icnfo^e 291, 387,

419.
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^afer bet? mMlbtttigen.

flopf« ®4äbcl* ©alle« bei

SteilUin^ma

Kofen

^{;

oßere

mittlere

untere

UJHinbimg her O^r
trompete tn ber

Ülacftenl^öÖIe

harter (Säumen'

©eitler (Säumen im
^öpfcöen enbenb

tibergana

Rechte JUlanbel
,

3unBe

«e^lbctfel

3ungcnbcin
bei SÄiunblopfe« in
ie Sseiferöl^re

galfc^e« 6timmbanb
ffia^re« Stimmbanb

©(^ilbfnorpel

IRingfnor^je:

Rnorpel ber ßufttö^re

©d^ilbbtüfe

»lutlcitet bc«
eJe^itn«

Äleinl^im mit
ßebenSbaum

Vierte (Se$irn=
fammet

Hinterhauptsbein

»rücfe

aSerlängertc« SWarf

üfting beS 91tla«

3o^nfortfat( bei ^weilen
^atöroitbel«

SJ^atfenmuSfcln

iHüdcnmarf

ßuft» Spcife. Söirbelförper ber ^alSroirbel
rö^re röf)re

©utc^f^ttttt bur* htn Stcpf be« a»enf*cn in ber ffllittelHnic.

entnommen: gig. 1 au8 %. ^, ©d^mibt, Unfer Körper {m. aSotgtlcnbcrä »erlag
in Sei^atß); 3rig. 3—10 unb 12 ouä Xed^mer, «P^onctif (SBil^. ©ngclmann in

S"|)ai9); iJig. 2 unb 11 ouä Äling^arbt, Strttfurotiong- unb Vorübungen
(Otto ©d^ulac in Äötl^cn).



ctm

öon bec rechten Seite gefe^en.

ir ßufttö^re, cc SRlngfnotiJer, to «(^ilbfnorpet,
Ä6 Sungenbetn , e fte^IbcdCel; «Sänber, bie

3ungenBein unb ©d&llbfnorpet ocrbinben.

Cap'
5i0. 8.

Ste^irotiffnotoet unb Säitbet
oon hinten gefeiert.

Sig. 4.

Äc^tfopf, fitntcn aufgcfd^nitten unb ou««
einanbergebrettct. S5on hinten gefe§cn.
Gf SRingJnorpel

,
ga ©pt|c be« ©teil»

fnorpeW, e flel^Ibcdel, «^-s' ©timmbänbet,
t& 2:af(l^enbanb.

afig. 6.

3nnenanR*t.
<r flnorpel bec ßuftrö^re, dg gfttngfnorpcl,

Sp ©d^ilbfttorpel , ci fein obere« ^orn,
e ftel^Ibetfel.



3fiB. 7-

Q^tunbs ober Wmclnocpel.

a (BelenlfCäd^e f&x bai untere Sßovn

bei S^llbfnorpelS , bb' ®elenfflä(i^en

für bie Steainotpel.

3tg. 6.

ftc^lti))»?, von ted^t« nad^ linlS burd^fc^nittcn

;

ootbere ^älfte, oon l^tnten gefeiten.

tr Rnotptl btt SuftTbl^re, GK iRingfnotpel,

Sp Sc^ilbfnotpel , • gungenbeln, e Ae^U)e<fel,

«ö Stimtnbanb, vM aWorgoflntfc^e iofd&en, tb Xafc^en«

bänber.

5i9. 8.

Spanns ebet 9ii!^ilbtxoxt>tl.

A fi^täg POTi bet Seite, B oon oorn unb oben Qe]i{)cn; aa' untere

^ömer, c& obere ^örner.

Sig. 9.

aiie6bc(fen> ober ^teUtnoxpti.

bb' (Belenffortfä^e für ben SRingfnorpel,

SS' Sttmmfortfä^e (©teEen, reo bie ©timmbänber.
anfetjen) ; r red^ter finorpel, l Unter.

5ig. 10.

Ub«fl(l|tac6c £ettenanft*t Öet Ätölfüpf.

tnoTptU

5)urci^ bieJpebelberocgung beStgd^ilblnorpcIS

um aabroärtSroerbenbieStimmbänber s-nt

gefpannt; benn «-»t-ift Heiner alS a-tn'.



Js^ A cOL

Slg.ii.

Ü6frfi*t ühtv 6le »erWicbcnc ©tcHung bet eitmmf&nbet
(Don oben).

a aSeite ÖjfixuTig (Sfhxl^elagc beim ?ltmen unb bei bet ©tjcugung

ber fttmmlofcn 2lnfaöro^rIautc), b ßnorpetenge (beim glüftetn),

c attScncnge (bei ftinim^aftcn ßauten) , d Doüftänbiget 3li|en=

oetfc^IuB (beim ßnadgetäufd^).

gifl. 12.

SDw ölnpeKung bet ®»te*W»rl^c«ße Ui bet ^»«wrtthiflono b« »aut* o, *», i.
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